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Die Pharmakologie der Raut. 

Von 

ALFRED PERUTZ-Wien. 

Mit 25 Abbildungen. 

Die neuere experimentell-pharmakologi8ehe Forschung hat sich die Aufgabe 
gestellt, auf biologischem Wege den Wirkungsmechanismus und die Dynamik 
der urspriinglich empirisch gefundenen Heilmittel zu ergriinden. Seit den 
alteren grundlegenden experimentellen Untersuchungen von BUCHHEIM, 
SCHMIEDEBERG, H. H. MEYER, GOTTLIEB u. a. hat sie die medizinischen 
Facher, die sich mit der medikamentosen Behandlung beschaftigen, machtig 
angeregt. Sie vermochte nicht nur den Heilschatz zu erweitern und die thera
peutischen Erfolge wissenschaftlich zu belegen, so daB sie nicht mehr Zufalls
ergebnisse bedeuteten, sondern trug auch dazu bei, die normale und patho
logische Physiologie zu fordern, wodurch neue wissenschaftliche Perspektiven 
eroffnet wurden. Sie konnte uns zeigen, in welcher Art und Weise wir die 
Lebenserscheinungen der einzelnen Organe, der Organsysteme und schlieBlich 
des gesamten Organismus beeinflussen konnen, wie das einzelne Organ unter 
physiologischen Bedingungen arbeitet und wie wir diese seine physiologische 
Tatigkeit durch uns bekannte und zum Teil wohl de£inierte Substanzen zu 
andern imstande sind. 

Die klinische Medizin hat sich sehr bald diese auf tierexperimentellem Wege 
gewonnenen Untersuchungsergebnisse zunutze gemacht und auf die menschliche 
Pathologie iibertragen. Was friiher auf Empirie und vielleicht noch so griind
licher und exakter, aber immerhin doch 8ubjektiver Beobachtung am Kranken
bette aufgebaut war, wurde jetzt in objektiver Weise erhartet und so das Gebaude 
der heutigen Medizin errichtet. 

Aber wahrend interne Medizin, Neurologie, Gynakologie und auch die anderen 
mehr auf therapeutische Technik eingestellten Disziplinen ihre wissenschaft
lichen Impulse von der experiment ellen Pharmakologie erhielten, war gerade 
die Dermatologie in dieser Hinsicht recht stiefmiitterlich bedacht. 

W ohl stellt das menschliche Hautorgan einer pharmakologischen Priifung 
die groBten Schwierigkeiten entgegen; die tierexperimentelle Untersuchung, 
die sonst einen wertvollen, Wenn nicht den wertvollsten Behel£ darstellt, ver
sagt gerade bei der Untersuchung der Haut vollkommen. Das iiuBere Integument 
unserer Laboratoriumstiere ist wesentlich von dem des Menschen verschieden; 
es sei hier, um nur ein Beispiel herauszugreifen, auf die Untersuchungen iiber 
die Wirkung der Intracutaninjektion verwiesen. Wiihrend, wie E. F. MULLER 
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2 A. PERUTZ: Die Pharmakologie der Haut. 

zeigte und spater erortert werden soIl, beim Menschen nach einer intra
cutanen Injektion einer krystalloiden oder kolloiden Substanz infolge des 
Hautsplanchnicusreflexes ein Leukocytensturz erfolgt, konnten PERUTZ und 
LASCH bei ihren diesbezuglichen Untersuchungen weder beim Kaninchen 
noch beim Hund oder bei der Katze experimentell nach Hautreizung 
durch eine Intracutanquaddel eine Leukopenie im peripheren Blut erzeugen, 
weil eben bei diesen Laboratoriumstieren dieser Hautsplanchnicusre£lex nicht 
besteht. 

Dieses Beispiel l)loge nur auf die Schwierigkeiten tierexperimenteller Unter
suchung hinweisen. Aber auch sonst ergeben sich bezuglich experimenteller 
Hautforschung gegenuber anderen Organen gewaltige Unterschiede. 

Die experimentelle Pharmakologie bedient sich zu ihrer Untersuchung ent
weder des isolierten Organs oder verwendet das ganze Organ "in situ". Bei 
der Untersuchung der Haut ist dies aus begreiflichen Grunden unmoglich und 
undurchfUhrbar. 

Es war daher ein unstreitiges Verdienst LUITHLENS, trotz dieser Schwierig
keiten den Versuch unternommen zu haben, yom experimentell-pharmakologi
schen Standpunkte· aus seine Arbeiten in erweiterter Form monographisch 
zusammengestellt und dadurch eine Grundlage geschaffen zu haben, die thera
peutischen Vorgange, die sich an der Haut abspielen, von einem neuen Gesichts
punkte aus zu betrachten. Auch die diesbezuglichen alteren klassischen Arbeiten 
von UNNA waren fUr die Dermatologie von unschatzbarer Bedeutung. Da aber 
die fruher erwahnte Monographie von LUITHLEN nur einen kleinen Teil der 
Hautpharmakologie behandelt, die Arbeiten UNNAS in verschiedenen Zeit
schriften niedergelegt wurden, ohne durch ihn seIber als Einzeldarstellung 
eine zusammenfassende Darstellung erfahren zu haben, sei im nachfolgenden 
der Versuch unternommen, die pharmakologische Beeinflussung des Haut
organs zu schildern. Ob die Zeit schon gekommen ist, ein Inventar der 
verschiedenen einzelnen Arbeiten vorzunehmen und sie nach einem bestimmten 
System zu sichten und ordnen, ob ein solcher Versuch uberhaupt Aussicht auf 
einebefriedigende Losung bietet und nicht von vornherein verurteilt ist, in 
einem Buchermausoleum zu vermodern, moge dahingestellt bleiben. Es sei 
nochmals hervorgehoben, daB nachfolgende Darstellung nur einen Versuch 
darstellt - ein Versuch, der uberdies noch recht subjektiv gefarbt ist und 
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit weder bezuglich Stoff noch Literatur er
heben kann noch solI. Spielen ja doch die verschiedentlichen Zweige der 
Medizin, vor allem die Physiologie, experimentelle Pathologie, physiologische 
und physikalische Chemie und Serologie eine wichtige, Wenn nicht die 
wichtigste Rolle. Eine Aufzahlung aller diesbezuglicher Daten und Befunde 
wurde den Rahmen dieses Abschnittes weit uberschreiten. 

Es schien mir zweckmaBig, bei der Darstellung der Pharmakologie der Haut 
zunachst die Beeinflussung der einzelnen, das Hautorgan zusammensetzenden 
Gewebssysteme darzustellen, wobei aber einleitend auf Untersuchungsergebnisse 
hingewiesen werden soll, welche die Haut als Ganzes betreffen. 

Physikalische Chemie und Pharmakologie 
der HautoberflJiche. 

Die Bedeutung, welche einer physikalisch-chemischen Betrachtungsweise 
gewisser physiologischer Hautfunktionen, vor allem dem EinfluB des Ver
dunstungsprozesses zukommt, wurde erst in jungster Zeit zunachst von MEMMES
HEIMER, HAHN, SCHADE, ROST, MARCHIONINI u. a. erkannt und von SCHADE 
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und MARCHIONINI, SHARLITT und SCHEER sowie SHARLITT und HIGHMAN zum 
Studium eingehender Untersuchungen erhoben. Aber auch fur gewisse 
dermatotherapeutische MaBnahmen, so z. B. fUr die Puderbehandlung spielt 
die physikalisch -chemische Betrachtungsweise eine groBe Rolle. DaB die 
chemischen Reaktionen der Salben fUr den Erfolg der Therapie maBgebend 
sind, wurde von C. STERN nachgewiesen. 

Bei der Puderbehandlung kommt es darauf an, durch VergroBerung der 
Oberflache eino "Abkuhlung" zu bewirkon, wodurch akut entzundlichen Pro
zessen entgegengearbeitet wird. Nun zeigt sich, daB die absolute Oberflache, 
berechnet auf ein bestimmtes Volumen, tatsachlich durch feinere Zerteilung 
auBerordentlich steigt. 

Oberflaehenzunahme eines Wiirfels bei sukzessiver dezimaler Zerteilung. 
(Naeh W. OSTWALD.) 

Seitenlange I Anzahl der Willfel i Gesamte Oberflache 
I 

I I 
gro bdispers 1 em 10 0 

I 
6 qem 

1 mm 103 60 
" 0,1 mm 10· 600 
" O,ol mm 109 6000 
" 1 !' 1012 6 qm 

kolloid 0,1 I' 1015 60 " 0,01 .U 1018 600 " 
molekular 1 !'.u 1021 6000 

" 0,1 1'1' 

I 

1024 60000 
" 0,01 fII' 1027 600000 
" 0,001 !"u 1030 6 qkm 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daB die Oberflachenzunahme eines Wurfels 
bei sukzessiver dezimaler Zerteilung machtig steigt. Indem wir also moglichst 
tein verteiltes Puder auf die Haut auftragen, vergroBern wir deren Oberflache. 
Daraus ergibt sich die untersohiedliche Wirkung zwischen Puder und Schuttel
mixtur. 

Yom physikalisch-chemischen Standpunkte betrachtet, stellt die Haut 
eine auBerst kompliziert zusammengesetzte Membran dar, die einerseits von 
Blut und Lymphe umspUlt ist, andererseits von dem noch komplizierteren 
System "AuBenwelt" umgeben ist. Die physikalisch-chemische Reaktion der 
Hautoberflache, die Bestimmung des Sauregrades durch Feststellung der 
Wasserstoffionenkonzentration, weist auf strukturelle Veranderungen der 
Zellen hin, die - wie MEMMESHEIMER betont - als Zellstrukturstudien an
zusehen sind und fur die Dermatologie sowohl wegen ihrer Ursache als auch 
wegen ihrer Wirkung wichtig sind. Der Ionisationsgrad einer Substanz kann 
oft sogar ausschlieBlich als ein Ausdruck fur die morphologischen Veranderungen 
angesehen werden. 

1m naohfolgenden wird des Ofteren uber Wasserstoffionenkonzentration 
gesprochen werden. Fiir den Ablauf vieler chemischer und biologischer Prozesse 
ist es von Wichtigkeit, ob sie bei "saurer" oder "alkalischer" Reaktion vor 
sich gehen. Ais Endprodukt des Stoffwechsels entstehen Sauren, vor aHem 
Kohlensaure, die in die Blutbahn abtransportiert werden. Das Blut reagiert 
alkalisch. Es besteht somit ein Gefalle zwischen der sauren Reaktion in den 
Zellen und der alkalischen des Elutes. In den letzten Jahren wurden nun 

1* 
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Methoden ausgearbeitet, welche es gestatten, die Aciditat und Alkalitat 
scharfer zu fassen und die prinzipielle Wichtigkeit der "Reaktion" zu be
leuchten. Diese Methoden sind Allgemeingut der Chemie geworden. Da 
sie auch fiir die Dermatologie herangezogen wurden, sollen sie hier kurz 
besprochen werden. 

Was bedeutet nun die Wa88er8tofjionenkonzentration? N ach der Theorie 
der elektrolytischen Dissoziation enthalten aIle wasserigen Losungen freie 
Wasserstoff- und Hydroxylionen. Als neutral wird eine Losung bezeichnet, 
bei der die Anzahl der H- und OH-Ionen gleich i8t, al8 8auer, in der die H-Ionen 
uberwiegen, und al8 alkali8ch eine L08ung, die mehr OH- al8 H-Ionen enthalt. Zur 
Bestimmung der H- und OH-Ionen geniigt nicht allein eine Titration mit einem 
der gebrauchlichen Indikatoren, wie Lackmus oder Phenolphthalein, weil dadurch 
nur die Totalaciditat durch Neutralisation, nicht aber die genaue Anzahl der 
Wa88er8tojjionen ermittelt wird. Die Titration bestimmt die Menge der sauer 
oder alkalisch reagierenden Substanzen, miBt aber nicht den Saure- oder 
Alkalitat8grad der Losung, denn 8tarke und 8chwache Sauren oder Alkalien 
zeigen da88elbe 'l'itration8ergebni8. Das Neutralisationsvermogen, wie es durch 
Titration festgestellt wird, hat nichts zu tun mit dem MaB der in einer Losung 
enthaltenen sauren oder alkalischen Reaktion. 

Die Aciditat einer Losung ist durch verschiedene GroBen gekennzeichnet. 
Ihre Auseinanderhaltung erfolgte erst durch die Methoden der physikalischen 
Chemie. Die altere analytische Chemie kannte diese GroBen nicht. Sie wuBte 
zwar, wie sich L. MICHAELIS ausdriickte, "gefiihlsmaBig", daB man der Salz
saure eine starkere saure Eigenschaft zuschreiben miisse als der Essigsaure. 
Es waren offen bar zwei ganz verschiedene Eigenschaften, die man als Aciditat 
bezeichnete, von denen man aber nur die eine durch Titration feststellen 
konnte; fiir die andere waren nur qualitative Unterschiede vorhanden, so 
z. B. daB normale Salzsaure viel starker rotes Kongopapier blaue als Essig
saure, oder daB die erstere einen viel starkeren sauren Geschmack als letztere 
aufweist. 

Zur Erlauterung des eben Gesagten wies SCHADE darauf hin, daB 10 ccm 
einer 1/10 normalen Salzsaure oder 1/10 normalen Essigsaure dieselbe Menge 
einer 1/10 normalen Natronlauge neutralisieren konnen, obwohl die Wasserstoff
ionenkonzentration der "starken" Salzsaure iiber 60mal so groB ist als diejenige 
der "schwachen" Essigsaure. Bei den meisten chemischen oder biologischen 
Untersuchungen kommt es ausschlieBlich auf die Konzentration der Wasser
stoffionen und nicht auf die Totalaciditat einer Losung an. Die nachfolgende 
von OSTWALD aufgestellte Tabelle solI zeigen, wie die Wasserstoffionen
konzentration bei gleich normaligen Losungen 1 abweicht, wenn der Saure
wert fUr HCI 1 angenommen wird: 

Salzsaure .. 
Salpetersaure 
Schwefelsaure. . 
Trichloressigsa ure 
Ameisensaure . . 
Essigsaure . . . 

1,000 
1,000 
0,536 
0,754 
0,0154 
0,0040. 

1 Die in der Volumeinheit (1 Liter) der Lasung enthaltene Menge eines gelastens Stoffes 
bezeiclmet man als Konzentration dieses Stoffes in der Lasung. Die Konzentration driickt 
man (fiir wissenschaftliche Zwecke) nicht in Grammen, sondern, wenn es sich urn Stoffe 
bekannter Zusammensetzung handelt, durch die Zahl der im Liter enthaltenen Gramm
molekiilc oder Mole (m) aus. Gleichkonzentrierte Lasungen enthalten in gleichen Volumina 
dieselbe Anzahl von Molekiilen. Oft ist es aber vorteilhaft, die Konzentration nicht in 
Molen, sondern durch die Zahl der im Liter enthaltenen Grammaquivalente (Normalitaten) 
auszudriicken. So enthalt eine normale Salzsaure 36,5 und eine 1/10 normale Salzsaure 
(nj10 HOI) 3,65 Ohlorwasserstoffionen im Liter. 
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Unter Wassersto//ionenkonzentration versteht man die Menge Wassersto/fionen 
in Grammen ausgedrilckt, die in einem Liter einer L6sung enthalten sind. Da 
reines destilliertes Wasser nur in sehr geringem Grade den elektrischen Strom 
leitet, ist es nach der Theorie der elektrolytischen Dissoziation nur in geringem 
MaBe in freie H- und OH-Ionen gespalten. Die Wasserstoffionen bezeichnet 
man mit (H+) (H") oder h (Wasserstoffzahl). Nach dem Massenwirkungs
gesetz ist bei gleicher Temperatur das Produkt der Ionenkonzentration mit 
dem ungespaltenen, undissoziierten Anteil konstant. Die diesbezugliche Gleichung 
lautet: 

Konzentration der H -lonen X Konzentration der OH - lonen 
~~--~=---------c---=~~~c----:cc---~--c--:c:-----~- = konstant. 

Konzentration des undissoziierten Anteiles 
Da nun der Anteil des undissoziierten Wassers uberwiegend groB ist, so 

kann er bezuglich des kleinen Produktes des Zahlers als konstant angesehen 
werden, so daB dann die fruhere Gleichung auf folgende Formel gebracht werden 
kann: 

Konzentration der H-Ionen X Konzentration der OR-Ionen = konstant, 
woraus sich ergibt, daB eine Zunahme der H-Ionen eine Abnahme der OH-Ionen 
und umgekehrt zur Folge hat. 

Durch Messungen der Leitfiihigkeit hat man die Konstante fUr Wasser als 
1/100000000000000 oder 10-14 

ermittelt. Da nun der Gehalt an Wasserstoff- und an Hydroxyl-Ionen gleich 
ist i muB del' einzelne Anteil 

1/10000000 oder 10-7 

betragen. 
In jeder wiisserigen Losung sind demnach R- und OH-lonen vorhanden, 

nur wird ihr Mengenverhiiltnis zueinander wechseln. Sind bei 22° 10-7 g H-Ionen 
im Liter enthalten, so bezeichnet man die Reaktion als neutral. 

Aus Grunden der Einfachheit erfolgt die Angabe der Wasserstoffionen
konzentration meist nicht durch die Wasserstoffzahl, da man sonst mit Potenzen 
mit stets negativem Vorzeichen arbeiten muBte, sondern in Form ihrer negativ 
genommenen Logarithmen. Dieser Ausdruck wird nach SORENSEN "W assersto//
exponent" genannt und mit PH bezeichnet 1 (cf. u. a. DAFERT, KOLTHOFF, 
F. :Y[ULLER, L. MICHAELIS). Es ist also PH = ~ log h. Daher entsprechen: 

H' = 1 . . . PH = 0,00 
H' = 1 . 10-1 . PH = 1,00 
H' = 1 . 10-2 PH = 2,00 
H' = 1 . 10-3 PH = 3,00 
H' = 1 . 10-4 • PH = 4,00 
H' = 1 . 10-5 • PH = 5,00 usw. 

Der Wert von PH wird also um so kleiner, je mehr die Konzentration der H-Ionen 
ansteigt. 

Die Umrechnung geschieht wie folgt (zit. nach DAFERT): Bei h = 2.10-3 ist 
log h = log 2 + log 10-3 = 0,30 ~ 3 = ~ 2,7, daher PH = 2,7. 

1st umgekehrt PH = 6,4, dann ist log h = ~ 6,40 = 0,60 ~ 7 und h = 4· 10-7• 

Es wurde fruher erwiihnt, daB PH = 7 der N eutralpunkt der "PH-Reihe" 
ist. Aus dem fruher Gesagten ergibt sich nun, daB unterhalb des Wertes PH = 7 
die saure und oberhalb die alkalische Reihe beginnt: 

---=-~sa=-t_le_r~~-=--=--__ I neutral I alkalisch 
... .4 .. .4,5 ... 5 ... 6,4 ... 6,8.... 7,00... 7,2 .... 7,6 .... 8,2 .... 9,8 .... 

1 Die Amerikaner schreiben statt Pn = pH. 
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Demnach ist die Definition der 

neutralen Reaktion
sauren Reaktion . 
alkalischen Reaktion 

PH = 7 
PH kleiner als 7 
PH groBer als 7 

Diese Werte gelten fUr eine Temperatur von 22° C. 

Losungen, die sich um eine ganze PH-Zahl unterscheiden, sind lOmal so 
sauer oder alkalisch. Eine Losung mit dem PH-Wert = 5 ist lOmal so sauer 
als eine Losung mit dem pwWert = 6. Unterscheiden sie sich um zwei ganze 
Zahlen, so haben sie eine 100 mal groBere Aciditat, resp. Alkalitat. 

Nun enthalten die meisten Losungen, die beim chemischen, bakteriologischen 
oder pathologischen Arbeiten vorkommen, keine einheitlich zusammengesetzten 
Sauren oder Alkalien, sondern Beimengungen einer Reihe anderer Stoffe. Viele 
dieser Beimengungen und Substanzen, die als Verunreinigung sich in Losung 
befinden, entfalten eine sogenannte "Pufferwirkung" 1, d. h. sie besitzen die 
Eigenschaft, ieder Anderung des PH- Wertes einen W iderstand entgegenzusetzen. 
801che Losungen bezeichnet man als "gut gepufferte L6sungen". Im allgemeinen 
ist das Salz einer schwachen Sr'iure oder Base ein "Puffersalz". Wenn man 
die Losung einer schwachen Saure mit ihrem Alkalisalz vermischt, so wird die 
Dissoziation der Saure stark herabgedriickt; mit steigender Salzmenge erfolgt 
dies immer starker. 

Eine weitere Eigenschaft gut gepufferter Losungen ist die, daB eine Ver
diinnung mit Wasser keinen EinfluB auf dcrcn PH-Wert ausiibt. Reines destil
liertes Wasser ist eine sehr schlecht gepufferte Losung. 

Die Wirkungsweise eines Puffers laBt sich an folgendem del' Darstellung 
von E. SCHIFF entnommenen Beispiel erlautern: Setzt man einer wasserigen 

Losung von N~C03' die eine aktuelle Reaktion PH = 7,4 hat, geringe Mengen 

einer starken Saure, z. B. Salzsaure zu, so spielt sich folgende Reaktion ab: 
NaHCOa + HCI = NaCI + H 20 + CO2, Es entsteht also auf Kosten des 
Bicarbonates Kohlensaure. Da sich nun in der Losung jetzt weniger Alkali 
(NaHC03) und mehr Saure (C02) befindet, so muD die Reaktion der Losung 
nach der sauren Seite zu sich verschieben. Da aber die HCI mit dem Bicarbonat 
sich umgesetzt hat, so ist diese starke Saure gewissermaBen ausgeschaltet und 
die Aciditat der Losung wird durch die Zunahme del' schwachen CO2 bestimmt. 
Selbstverstandlich steigt del' PH del' Losung viel weniger an: Das Puffersystem 

Na~do3 hat die mit der HCl zugefiihrten H-Ionen abgepuffert. Zweck der 
Pufferung ist also, stcirkere Verschiebungen der Wasserstoffionenkonzentration auszu
schalten. Dies ist von groBter physiologischer Bedeutung, weil starkere Reaktions
verschiebungen im Organismus mit dem Leben unvereinbar sind. In den Kreislauf 
eingefiihrte Sauren, Produkte des normalen und pathologischen Stoffwechsels, 
kommen mit den Alkalicarbonaten und -bicarbonaten in Beriihrung. Die 
starke Saure wird neutralisiert und setzt die schwache in Freiheit, wobei CO2 

und Wasser entweicht. Die Alkalescenz des Blutes wird vermindert, die Atmung 
beschleunigt und so die Ausscheidung der CO2 veranlaBt. Nichtfliichtige Sauren, 
die schlieBlich als Neutralsalze im Blut vorhanden sind, werden langsam durch 

1 HaBER gibt folgenden Vergleich fur die Pufferwirkung an: Wie bei einem Eisenbahn
wagen der Puffer den StoB auffangt, der ihn zertrummern wurde, wenn nicht die Kraft 
der Feder im Puffer ihn schutzte, gerade so fangen die Puffersubstanzen im Blutplasma 
den StoB ab, welchen ohne sie die sauren Substanzen seiner Reaktion versetzen wurden. -
Synonyme fur Puffer: "Regulatoren", "Moderatoren"; im Englischen bezeichnet man sie 
als "buffers", im Italienischen "sostanze tamponi". 
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die Niere ausgeschieden. Die Mehrausscheidung durch die Exspirationsluft 
und durch den Harn erfolgt so lange, bis das urspriingliche Gleichgewicht im 
Puffersystem bzw. der normale PH wieder hergestellt ist. 

Die Wichtigkeit der hier mitgeteilten Ergebnisse kann am besten durch ein 
Beispiel aus den blutchemischen Analysen gezeigt werden, die der Darstellung 
von SCHADE entnommen sind. So konnten MICHAELIS und DAVIDOFF bei Unter
suchung der Wasserstoffionenkonzentration des Elutes bei verschiedenen 
Kranken feststellen: 

PH 
Coma diabeticum . . 7,12 
Chronische Nephritis 7,56 
Icterus catarrhalis. . 7,57 
Carcinom. . . . . . 7,62 
Typhus ...... 7,60 
Basedow . . . . . . 7,62 
Diabetes ohne Aceton . .. 7,66 
Pneumonia (Fieber von 400) 7,72 
Pneumonie nach Krise. .. 7,69 
Sepsis . . . . . . . . .. 7,71. 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daB die H-Ionenkonzentration im Elute 
bei den verschiedensten Erkrankungen annahernd dieselbe ist. 

Wie schwer auch experiment ell ein wirkliches Sauererwerden des Blutes 
zu erzielen ist, zeigen altere Untersuchungen von SZILLY, der bei Runden und 
Kaninchen langsam stundenlang verdiinnte SaurelOsung ins Blut einflieBen 
lieB. Auf lange Zeit wurde die Neutralreaktion im Blute iestgehalten. Erst 
bis die Moglichkeit des Ausgleiches beendet war, trat der Tod ein. 

In letzter Zeit gelang es ROLL6 und ST. WEISS durch perorale Gaben von 
groBen Dosen von Natriumbicarbonat (NaHC03) bzw. Ammonphosphat 
(NH4R zP04) bei einer ganzen Reihe von Fallen eine entschiedene Beeinflussung 
der Wasserstoffzahl des Blutes zu erzielen. So war bei 

Blut PH 
Diagnose vor dem 

I 
nach I nach 

Versuch NH4H2PO, NaHCOs 

Polyneuritis . 7,57 7,45 7,67 
Cholelithiasis . 7,55 - 7,75 
Arteriosklerose 7,56 7,44 -
Gesunder 7,58 7,46 -
Polyneuritis 7,57 7,43 7,70 
Lues 7,58 7,43 7,63 
Hemiplegie 7,57 7,39 7,62 
Ischias .. 7,58 747 7,64 
Plexusliihmung . 7,55 7,47 -

Dieses stete Festhalten an der N eutralreaktion ist durch die Puttersubstanzen 
im Elute bedingt. Wiewohl dadurch die alte Lehre der Acidose erschiittert 
war, laBt sie sich nach SCHADE in berechtigter Form dahin definieren, daB bei 
der Acidose BaIze organischer Bauren im Blute kreisen. Der Korper besitzt in 
der Kohlensdure des Blutes eine Substanz, die befahigt ist, die H-OH-Isoionie 
im weitgehenden MaBe zu regulieren. 

Als anderes Beispiel einer Pufferwirkung sei auf die Untersuchungen von 
PERUTZ und LUSTIG verwiesen, die zeigten, daB zwei der gebrauchlichsten 
Umschlagwasser (essigsaure Tonerde und Aqua Goulardi) ausgezeichnet 
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gepufferte Substanzen sind. Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzen
tration mit den Indikatoren von CLARK und LUBS ergab folgende Werte 
(s. Tabelle S. 8). 

Es wurde frillier hervorgehoben, daB sich die H-Ionenkonzentration nicht 
durch Titration mit den iiblichen Indikatoren (Lackmus, Phenolphthalein) 
feststellen liiBt. Um die Wasserstoffionenkonzentration einer Losung zu ermit
teln, um also die "aktuelle" Reaktion zu bestimmen, muB man zu anderen 
Verfahren greifen_ Es sind hier drei Wege moglich. 

Die katalytische Methode ~ historisch das iilteste Verfahren - bestimmt 
die Geschwindigkeit, mit der' chemische Reaktionen in einer Losung vor sich 
gehen, wie z. B. die Verseifung eines Esters, oder die Spaltung von Rohrzucker. 
Diese Reaktionen werden namlich von den vorhandenen H-Ionen proportional 
ihrer Menge beschle~igt. 

Pufferwirkung der essigsauren Tonerde und der Aqua Goulardi 
nach PERUTZ und LUSTIG. 

1. Essigsaure Tonerde II. Aqua Goulardi (Ph. A. VIII) 

Verdilnnung I 
Kaufliches 

Praparat PH 
I Pharmakopoe-

Praparat PH 
Verdiinnung I PH 

Unverdiinnt 4,17 I 4,25 Unverdiinnt I 4,40 
1 : 10 4,15 4,32 1 : 10 4,50 
1 : 50 4,19 4,35 1 : 50 4,52 
1 : 100 4,20 4,38 1 : 100 4,55 
I: 500 4,59, 4,42 1: 500 4,68 
1: 1000 I 4,80 

I 
4,48 1: 1000 4,75 

Die potentiometrische oder elektrometrische Methode grundet sich darauf, daB 
die Potentialdifferenz einer metallischen Elektrode gegen ein Losungsmittel 
von der Temperatur und von der Natur der Elektrode und des Losungsmittels, 
sowie von der Konzentration jener Ionenart in der Losung abhiingig ist, die 
von der Elektrcde geliefert wird. Aus der Potentialdifferenz laBt sich die Ionen
konzentration errechnen. Diese Methode ist die genaueste, miBt also die elektro
motorische Kraft einer Wasserstoffkonzentrationskette. Sie eignet sich fur 
ganz exakte Messungen und wurde zur Bestimmung der aktuellen Reaktion 
der Hautoberflache von SCHADE und MARCHIONINI (Lupenelektrode zur Epi
cutanmessung, Gaskettenmessung mit der Chinhydronelektrode nach SCHADE 
und CLAUSSEN) verwendet. 

Die dritte Methode arbeitet mit Indikatoren! und beruht auf der Eigen
schaft gewisser Farbstoffe in wasseriger Losung durch Sauren oder Alkalien 
ihre Farbe zu andern. Es wurde durch die Untersuchung verschiedener 
Forscher, namentlich SORENSEN und MICHAELIS ermittelt, daB der Farb
ton einer Anzahl von Farbstof£en, hauptsachlich der Sulfonphthaleinreihe 
abhangig von ihrem jeweiligen Dissoziationszustande ist, der wiederum von 

1 Indikatoren sind Sauren oder Basen, deren Farbnuance durch die Wasserstoffzahl 
der Losung verandert wird. Nach der noch heute giiltigen Theorie von WILHELM OSTWALD 
beruht der Umschlag der Indikatoren darauf, daB die Ionen des Farbstoffes eine andere 
Farbung haben als das undissoziierte Molekiil. Nach HANTZSCH sind die Indikatoren Pseudo
sauren bzw. Pseudobasen, bei denen die Farbanderung infolge tautomerer Verlagerung 
erfolgt. Man unterscheidet zwei Gruppen von Indikatoren: Einfarbige (wie Phenolphthalein), 
die von farblos in eine Farbe umschlagen und zweifarbige (z. B. Lackmus), die von einer 
in eine andere Farbe iibergehen. Die Farbindikatoren werden sowohl bei den Neutrali
sationsanalysen als auch bei den colorimetrischen Bestimmungen der Wasserstof£ionen
konzentration verwendet. 
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del' Wa8serstotfionenkonzentration des Losungsmittels abhiingt. Sowohl del' sauren 
als auch del' alkalischen Form des Indikators entspricht eine bestimmte Farbe 
seiner Losung. Setzt man Losungen mit genau bekannter elektrometrisch 
ermittelter Wasserstoffzahl verschiedene Indikatoren zu, so gelingt es, deren 
Umschlagspunkt zu ermitteln. Wenn diese bekannt sind, so konnen sie 
zur Bestimmung del' Wasserstoffionenkonzentration einer zu untersuchenden 
Losung herangezogen werden. Hat man den passenden Indikator gefunden, 
so entspricht die Wasserstoffionenkonzentration del' zu prufenden Losung 
jener einer VergleichslOsung, die mit dem betref£enden Indikator denselben 
Farbenton gibt. 

Von LUBS und CLARK sowie von B. COHEN wurden in den' Sulfophthaleinen 
Indikatoren gefunden, die besonders schone Umschlagsfarben ergeben: 

Umschlagsintervalle einiger Indikatoren nach CLARK und LUBs. 

Indikator Intervall in PH I 
Saure I Alkalische 

Farbe 
s 

Metakresolpurpur 0,5-2,5 rot gelb 
Xylenolblau . . 1,2-2,8 rot gelb 
Thymolblau . . 1,2-2,8 rot gelb 
Bromphenolblau. 3,0--4,6 gelb blau 
Bromchlorphenolblau 3,2-4,8 gelb . blau 
Bromkresolblau. . 4,0--5,6 gelb blau 
Chlorphenolrot 5,0-6,6 gelb rot 
Bromphenolrot . . 5,4--7,0 gelb rot 
Bromkresolpurpur . 5,2-6,8 gelb purpur 
Bromthymolblau 6,0-7,6 gelb blau 
Phenolrot 6,8-8,4 gelb rot 
Kresolrot 7,2-8,8 gelb rot 
m-Kresolrot 7,6-9,2 gelb purpur 
Thymolblau 8,0--9,6 gelb blau 
Xylenolblau 8,0-9,6 gelb blau 

Fur ganz grobe Bestimmungen kann man die sogenannten "Universal
indikatoren" verwenden, die Losungen von Indikatoren in einer Flussigkeit 
enthalten, deren Farbe mit dem PH wechselt. Der "Universalindikator Merck" 
ist eine rote Flussigkeit, die aus der alkoholischen Losung mehrerer Farbstoffe 
besteht. Sein PH-Bereich liegt zwischen 4 und 9. Die entstehenden Farben 
werden mit einer Farbenskala verglichen. Die erreichbare Genauigkeit ist bis 
auf PH ± 0,1 moglich. Fiir den B(ritish)-D(rug)-H(ouses)-Indikator werden 
folgende Farbtone angegeben (zit. nach DAFERT): 

Bis PH 3. Rot 
" PH 4 . tiefes Rot 
" PH 5. Orangerot 
" PH 5,5 Orange 
" PH 6 . Orangegelb 
" PH 6,5 . . Gelb . 
" PH 7,0--7,5 Griinlichgelb 

Bis PH 8 . 
" PH 8,5 
" PH 9 . 
" PH 9,2 
" PH 10 
" PH 10,5 
"PHIl. 

Grlin 
Blaugriin 
Griinblau 
Blau 

· Violett 
· Rotviolett 
· Tiefrtitlichgelb 

Bezuglich naherer Einzelheiten sei auf L. MICHAELIS, DAFERT, KOLTHOFF, 
M!SLOWITZER und W. M. CLARK verwiesen. 

SCHREUS und SCHULZE kommen auf Grund ihrer vergleichenden Unter
suchungen uber die Genauigkeit der potentiometrischen und colorimetrischen 
pH-Bestimmung 'zum Ergebnis, daB die colorimetrische Bestimmung sich fur 
praktisch-klinische Zwecke sehr gut eignet. 1m Serum erzielten sie folgende 
Mittelwerte: PH (Gaskette) = 7,388; PH (colorimetrisch) = 7,384. Namentlich 

, 
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die colorimetrische Bestimmung nach HOLLO und WEISS bzw. BALINT ist 
mit den von SCHREUS und SCHULZE angegebenen Korrekturen eine Methode 
mit einer relativen Genauigkeit, die keineswegs hinter der Gaskettenmessung 
zurucksteht. Fur Absolutbestimmungen kann aber ein Vergleich mit der Gas
kette nicht umgangen werden. 

Bei sehr kleinen Mengen empfiehlt KOLTHOFF die Verwendung von Indikator
papieren, auf die mit einer Capillare je cin Tropfen dcr zu prufcnden Losung 

und daneben ein solcher einer Ver
gleichslOsung von bekannter Wasser
stoffionenkonzentration gebracht wird. 
Die Genauigkeit dieser Methode be
tragt ungefahr 0,2 PH' 

Die Lehre von der Wasserstoff
ionenkonzentration wurde hier etwas 
ausfuhrlicher erortert, weil sie nicht 
nur fUr die allgemeine Medizin und Bio
chemie, sondern auch fur die Dermato
therapie von groBer Wichtigkeit ist. 

Das Verhaltnis der gesamten Kat
ionen zu den gesamten Anionen be
stimmt die wahre Reaktion der Blut
flussigkeit (HANDOVSKY), deren nor
maIer PR 7,0-7,8 betragt; sie ist also 
deutIich alkalisch, wahrend in wasse
rigen Gewebeextrakten innerer Organe 
der PH = 6,82 ist (MICHAELIS und 
KRAMSTYK). 

Es war von einer gewissen Bedeu
tung, festzustellen, wie die Hautober
flache reagiert. Einediesbezugliche altere 
Untersuchung stammt auf UNNAS Ver
anlassung von E. HEUSS. Er arbeitete 
mit Titration und konnte feststellen, 
daB die Hautoberflache des gesunden 
Menschen sauer reagiert, als dessen 
Ursache er ein "noch nicht naher 
ermitteltes Oberhautsekret" annahm. 
In neuerer Zeit haben sich als erste 
SHARLITT und SCHEER, sowie MEMMES
HEIMER dieEer Frage angenommen. 

Abb.1. Das Wasserstoffionengefalle der Rant. Erstere Autoren fanden, daB sich zur 
(Nach A. MARCHIONINI: Arch. f. Dermat. 1929.) Wasserstoffionenkonzentrations bestim-

mung der Hautoberflache die Farbe
indikationsmethode nach CLARK eignet. Bei 85 Personen zeigtc sich uber
einstimmend, daB der PH der Hautoberflache bei etwa 5,5 liegt. Die 
Reaktion ist also auf der sauren Seite vom Neutralpunkt und entspricht 
dem Sauregrad einer n/IOOOOO - Salzsaurelosung. Sie nahmen an, daB diese 
saure Reaktion durch das Keratin der Hornschichte verursacht sei, dessen 
isoelektrischer Punkt ungefahr bei PH 5,5 liegt (nach den Untersuchungen 
von THOMAS und KELLY ist der PH des Keratins 5,0). MEMMESHEIMER, der 
die Untersuchungen von SHARLITT und SCHEER bestatigte; konnte finden, 
daB die verschiedensten ausgedehnten Hautkrankheiten keine Abweichung 
von der Norm bedingen, nur nach Rontgenbestrahlung in Oberflachendosen 
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in der Mehrzahl der Falle eine Verschiebung der R3,utreaktion nach der 
alkalischen Seite hin bestand. 

Andererseits konnte YAMASAKI feststellen, daB wasserige Rautextrakte 
meistens alkalisch (PH = 7,1-7,5) reagierten. Diese alkalische Reaktion 
diirfte aber dadurch bedingt sein, daB sie reichlich bindegewebige Substanzen 
und Blutbeimengungen enthielten. UNNA und GOLODETZ konnten bei suk
zessiver Abtragung der einzelnen Schichten der Haut finden, daB die Epi
dermis (mit Nilrot als Indikator) sauer reagiert. Nur wenn der Papillarkorper 
angeschnitten war, wurde die Reaktion sauer. M. SCHMIDTMANN untersuchte 
mit Hilfe des Mikromanipulators von PETERFY die Wasserstoffzahl der Zell
inhalte der Epidermisschichten. Es gelang ihr, feste Indikatorkornchen in 
die Zelle hineinzubringen und aus deren Farbwechsel die intracellulare Reak
ticin zu beurteilen. Sie fand eine hohere Acidose in den verhornten Epithelien 
(PH = 6,02) als in den Stachelzellen, die einen PH von 6,8-6,9 hatten. Diese 
Befunde decken sich, wenn auch nicht quantitativ, mit den Ergebnissen von 
MARCHIONINI. So fand er, daB die Rautoberflache einen PH von 3,21, die 
abgeschabte Raut oberhalb der Stachelzellenschicht einen PH von 5,34 hatte. 
An Schnittversuchen ergab sich, daB eine zunehmende Acidosenverminderung 
entsprechend dem Fortschreiten in die tieferen Schichten der Raut fest
zustellen war. Dieses "physiologische Wasserstojtionengejdlle der Haut" wird auf 
die besonderen anatomischen und physiologischen Verhaltnisse der einzelnen 
Hautschichten zuriickgefiihrt (Abb. 1). 

Den EinfluB von Temperaturen auf die aktuelle Reaktion der Raut studierten 
BAZETT und Mc GLONE. Zur Priifung des Raut-PH wurde an decerebrierten 
Katzen 30 ccm einer 2% neutralen Phenolsulfophthaleinlosung in die Vene 
des Rinterbeines eingespritzt und die durch die rasierte Haut durchschimmernde 
Farbennuance beobachtet. An gereizten Stellen sahen sie ein Ansteigen der 
Alkalinitat, ebenso beim Abkiihlen, wahrend beim Erwarmen die erwarmten 
Gewebe sauer wurden. Auch beim Unterdriicken des Kreislaufes trat eine 
GE;lwebsacidose ein. Nach HAYASHI ist jede Verschiebung der normalen Haut
reaktion, sowohl nach der sauren wie nach der alkalischen Seite, mit einer 
Erhohung der Empfindlichkeit gegen entziindliche Reize verbunden. GANS 
{and mittels Indikatorenfarbungen eine deutliche Sauerung psoriatischer Raut
gebiete. Auch nach lokaler Ultraviolettbestrahlung wurde von KAPLANSKY 
und SOLOWEITSCHIK eine Erhohung der Wasserstoffionenkonzentration im 
Rautgewebssaft gefunden. 

SCREMIN konnte feststellen, daB der Sauregehalt der Raut infolge 
Adsorption 1 steigt, wenn man die Rand wenige Minuten in eine Losung 
fliichtiger oder nicht fliichtiger Sauren eintaucht und sie nachher mit Wasser 
reichlich abspiilt. Auch PAWLOW und TmocHIN untersuchten die Adsorption 
von Sauren durch die Haut. Sie fanden, daB der Adsorptionskoeffizient der 
Saure unabhangig vom Badvolumen und. von der Masse des adsorbierenden 
Rautpulvers ist. Die Adsorptionskurve geht mit der Quellungskurve parallel. 
"Die Adsorption aller Sauren ist ein Akt der Auflosung von Saure im 
Hautkollagen und der Bildung von Solvaten zwischen der Substanz von Raut 
und Sauren." 

1 Als Adsorption bezeichnet man die Anreicherung eines gelosten Stoffes oder Gases 
an der Oberflache. Mitunter findet auch eine Verdiinnung statt (positive bzw. negative 
Adsorption). Besonders an Phasen mit sehr groBer Oberflache (fein verteilte Kohle, 
Platin, kolloide Dispersionen) tritt die Erscheinung der Adsorption deutlich auf. Die 
adsorbierte Menge ist nicht konstant, sondern hangt von der GroBe der Oberflache, von 
der Konzentration des Geliisten sowie von der Natur der adsorbierten und adsorbieren
den Substanz (Adsorbens) abo 
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Nach PAWLOW folgt die Aufnahme von Salz-, Schwefel- und Salpetersiiure 
streng den Adsorptionsgesetzen. Es gehen dabei zwei V orgiinge parallel: 
Adsorption und Quellung. Nach FERNANDEZ werden jene Substanzen adsorbiert, 
die imstande sind, mit einem Emulsoid chemische Verbindungen zu bilden, 
und zwar erfolgt die Adsorption in der Weise, daB sie als Vorliiufer einer 
chemischen Reaktion erscheint. 

Um die GroBe der Hautadsorption zu bestimmen, tauchte ANTINOBON 
eine Hand fUr 10 Minuten in eine vorher genau titrierte Losung verschiedener 
Substanzen und fand nach Rucktitration dieser Losung die adsorptiv fixierten 
Mengen. Chlor und Jod wurden in erheblicher Menge von der Haut adsorbiert, 
ebenso Phenol, Salicylsiiure und Pikrinsiiure. 

In einer groB angelegten Untersuchung haben SCHADE und MARCHIONINI 
dies en oben erwahnten Fragenkomplex bearbeitet. Mit Hilfe der SCHADESchen 
Glockenelektrode konnten sie ausnahmslos saure Werte fUr die Reaktion 
der Hautoberfliiche feststellen. Als Mittelwert ihrer Messungsserie ergab sich 
PH = 3,78. Die Differenz in den Befunden von SCHADE und MARCHIONINI, 
sowie in den Ergebnissen von MEMMESHEIMER, SHARLITT und SCHEER haben 
ihre Ursache in der angewandten Methode. 

Der Sauerungsgrad der Hautoberflache ist von Ort zu Ort verschieden, so daB 
die Raut einem "dicht gefUgten Mosaik von verschiedenen PH-Wert en ver
gleichbar ist" (SCHADE und MARCHIONINI). Dieser "physiologische Sauremantel" 
der Raut ist nun von groBer Wichtigkeit fUr die Pathologie und Pharmakologie 
der Raut. 

Bei Untersuchungen uber die Bedeutung der Wassersto££ionenkonzentration 
fUr das Leben der Mikroorganismen wurde niimlich festgestellt, daB PH-Werte 
des Bereiches 5,0-3,0 Mikroorganismen zwar nicht zu toten vermogen, 
doch hilisichtlich Wachstum, Toxinbildung usw. schwer zu beeintriichtigen 
imstande sind. 

Wie MARCHIONINI nach noch nicht veroffentlichten Untersuchungen von 
PH. KELLER zeigte, bestehen auch fur die Erreger mykotischer Affektionen 
iihnliche Wachstumsverhiiltnisse wie fur die meisten Bakterien: 

1. Wachstumsmoglichkeit II. Wachstumsoptimum 

PH 6,8-7,5 I PH 6,8-11 I PH 6,8-12 PH 6,8-7,00 
I I 

Faviforme Soor Gypseum Gypseum 
Radians Cerebriforme Quinckeanum 
Lanoroseum Achoreon gypseum Lanoroseum 
Sporotrichon Kaufmann-Wolf Aspergillus 
Gougerot Quinckeanum Radians 
Epidermophyton 

inguinale 
Aspergillus Kaufmann-Wolf 

Rosaceum 

Der Sauremantel der Haut stellt somit einen allgemeinen Abwehrschutz der 
Haut gegenuber Mikroorganismen dar. Nun konnten SCHADE und MARCHIO
NINI zeigen, daB alle Risse und Erosionen der Raut ein A ufheben des Saure
grades bedeuten; sobald die Epidermis nur an kleinster Stelle durchtrennt war, 
konnten alkalische Werte (PH = 7,44) erhoben werden. Und gerade diese 
Reaktion stellt fur die meisten Mikroorganismen das Wachstumsoptimum dar. 
Rieraus ergibt sich die gunstige Wirkung, die Umschlage mit sauren Losungen 
(Borsaure, essigsaure Tonerde) auszuuben imstande sind. 
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Abgesehen von der antiphlogistischen Wirkung kannen diese Substanzen den 
fehlenden "Siiuremantel" ersetzen. Andererseits konnen sie, wenn Sekrete 
alkalischer Reaktion an der RautoberfHiche erscheinen, diese nicht nur neu
tralisieren, sondern auch da, wie dies aus den frillier erwahnten Untersuchungen 
von SOREMIN ersichtlich ist, eine Adsorption der Saure erfolgt, die fehlende 
Saure ersetzen und so eine eventuell auftretende Sekundarinfektion hint
anhalten. FERNANDEZ weist auf die biologische Wichtigkeit des Prozesses 
der Rautadsorption hin. Wenn bei Gegenwart eines adsorbierenden Korpers 
hintereinander Portionen dieses adsorbierenden Korpers einverleibt werden, so 
werden die ersten Portionen viel energischer zuriickgehalten als die folgenden. 
Die Intensitat der Adsorption hangt von den dispersen Teilchen des adsor
bier(lnden Korpers abo 

Aus diesen Untersuchungen ist ersichtlich, daB Umschlage mit sauren 
Losungen eine viel groBere therapeutische Bedeutung alt! solche mit beispiels
weise physiologischer KochsalzlOsung haben, namentlich wenn diese sauren 
Losungen gut gepuffert sind. Dies wiirde eine Erklarung abgeben fiir die 
giinstige Wirkung der Essigwaschungen namentlich an denjenigen Stellen, 
die durch Kratzen und Scheuern Excoriationen und· Rhagaden an der Raut 
aufweisen, und fUr die gute Wirkung der von KLINGMULLER in die Therapie 
eingefiihrten "sauren Teerbiider." Die giinstige Wirkung saurer Umschlage 
bei Ekzematikern findet darin eine Erklarung, daB, wie die Untersuchungen von 
STERN zeigten, das Blutserum von Ekzemkranken Verschiedenheiten im PH 
zeigt, die zwischen 8,0 und 7,0 schwanken, wahrend datI lokal entnommene 
Ekzemserum PH-Werte zwischen 6,0 und 7,6 aufweist. BEOK und LANG erhoben 
folgende Zahlen: lm Ekzemserum PH 7,5-8,1, im Blutserum PH 7,5-7,7. 
Bei 7 Fallen von Ekzemen fanden DROUET und VERAIN den PH im Blute unter 
7,35. Es sei hier erwahnt, daB nach Untersuchungen von PERUTZ und LUSTIG 
der PH-Wert nach der lndikatorenmethode von CLARK und LUBS bestimmt, 
die nach KOLTHOFF eine Fehlergrenze von ± 0,025 PH hat, fiir die gebrauch
lichsten in der Dermatologie zu Umschlagen verwendeten Fliissigkeiten folgende 
Zahlen aufweist: 

Essigsaure Tonerde (1 : 10) 
Aqua Goulardi ...... . 
1 % wiisserige Resorcinlosung. 
2% wiisserige Resorcinlosung 
10/ 0 wasserige Borsaurelosung. 
2% wasserige Borsaurelosung. 
3% wasserige Borsaurelosung. 
2% Ichthyol . . . . . . . . 
Kalkwasser. . . . . . . . . 

PH 
4,15 
4,50 
4,97 
4,55 
4,88 
4,78 
4,70 
7,5-8,2 
1l,0-1l,5 

Wahrend essigsaure Tonerde praktisch fast keinerlei Anderung in Ver
diinnungen bis 1 : 1000 zeigt, ergab 10f0 und 2% Resorcinlosung eine Differenz 
von 0,42 PH. Aqua Goulardi zeigte ein der essigsaur.en Tonerde ahnliches Ver
halten, doch mit einer viel groBeren Schwankungsbreite, wobei sie beim Stehen 
eine starke Erhohung ihres PH erfuhr, wahrend Borsaure ein dem Resorcin 
gleiches Verhalten zeigte. Auffallend war, daB die Wasserstoffionenkonzen
tration der gebrauchlichen sauren Umschlagwasser zwischen 4,2-5,0 liegt 
und demnach mIt der aktuellen Reaktion der Rautoberflache zusammenfallt. 
Sie sind gewissermaBen als isoion in bezug auf Wasserstoffionen zu bezeichnen. 
Diese lsoionie ware eine der Wirkungsmoglichkeiten dieser Substanzen in diesen 
Konzentrationen (PERUTZ und LUSTIG). 

Aus diesen angefiihrten Grunden ist es fiir die Therapie von Wichtigkeit, 
sich einigermaBen iiber die Reaktion der Hautoberflache zu informieren. 
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Umschlage mit essigsaurer Tonerde werden imstande sein, sowohl eine uber
maBig saure als auch eine alkalische Reaktion der Hautoberflache abzupuffern 
und normale Verhaltnisse bald wieder herzustellen. BECK und LANG empfehlen 
zur Alkalisierung saure PufferlOsungen (Salicylatpuffer mit einem PH 3,5-4,0), 
MARCHIONINI die von RosT angegebene L5sung: Acid. salicyl. 0,1, Resorcin 1,0, 
Aq. destillat. ad 100,0, die einen PH von 2,2 hat. 

Dasselbe gilt mutatis mutandis auch fur die Salbengrundlagen. Nach den 
Untersuchungen von STERN ist Adeps suillus stark alkalisch, Vaselin stark 
sauer. Allerdings liegen ausfUhrliche Untersuchungen uber die Wasserstoff
ionenkonzentration der gebrauchlichen Salbengrundlagen noch nicht vor. 

Die intakte Oberhaut halt mit zaher Festigkeit an der ihr eigenen individuellen 
Wasserstojjionenkonzentration jest. Dieses Festhalten an den pn-Werten und 
das rasche Ausgleichen vorubergehender Schwankungen ist, wie wir anzunehmen 
geneigt sind, bedingt durch die in den Geweben enthaltenen Pujjersubstanzen. 
Wurde nicht eine Pufferung durch die Gewebssafte erfolgen, so wurde bald 
eine Verschiebung der H-OH-lonen auftreten. Der Vorgang der Pufferung 
ist gerade fur die Entzundung, fUr den Entzundungsschmerz und fUr die 
Therapie der Entzundung von groBer Wichtigkeit. 

Durch die Untersuchungen von SCHADE, NEUKIRCH und HALPERT wurde 
festgestellt, daB die Entzundung mit einer ausgesprochen lokalen Acidose einher
geht. Die H-Hyperionie ist urn so starker, je akuter und schwerer die Ent
zundung auftritt. Die Wasserstoffionenkonzentration beim Furunkeleiter er
gab einen Wert von PH = 5,9. 

Pufferkapazitat der essigsauren Tonerde. 

Essigsaure Tonerde 1 : 10 (PH = 4,38) 
Mischung I PH des Zusatzes I 

nj10 HOI 1,08 

I n/100 HOI 2,02 
n Essigsaure 2,36 
n/l0 Milchsaure . 2,41 
n/1O Essigsaure . 2,87 
n/1O KH2P04 • 4,40 
nj10 Na2HP04 9,18 
n/l00 Na2OO3 etwa 9,8 
nj10 Na2OO3 11,38 
n/l00 NaOH 12,11 
n/1O NaOH 13,07 

Pufferkapazitat von Aqua Goulardi. 

Mischung 

n/1O HOI ... . 
n/100 HOI .. . 
n Essigsaure . . 
n/1O Milchsaure . 
n/1O Essigsaure . 
n/1O KH2P04 •. 

n/l0 Na2HP04 
n/100 Na2003 
n/l0 Na2003 

n/100 NaOH 
n/1O NaOH 

PH des Zusatzes 

1,08 
2,02 
2,36 
2,41 
2,87 
4,40 
9,18 

etwa 9,8 
11,38 
12,11 
13,07 

PH der Misehung 

3,12 
3,95 
3,18 
3,28 
4,15 
4,10 
4,93 
4,50 
6,37 
4,55 
6,72 

PH der Mischung 

1,15 
2,15 
2,50 
2,52 
3,35 
4,65 
7,55 
9,18 
9,50 
9,48 
9,91 
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In weiteren Untersuchungen wiesen PERUTZ und LUSTIG darauf hin, daB das 
Pufferungsvermogen ganz besonders der essigsauren Tonerde, aber auch der 
Aqua Goulardi ein sehr groBes ist, wahrend Borsaure und in noch viel schwache
rem MaBe Resorcin eine ganz geringe Pufferkapazitat zeigen. So vermag die 
essigsaure Tonerde auch starke Sauren und starke Alkalien zu puffern (siehe 
vorstehende Tabellen). 

Nun liegen ausfiihrliche, sehr interessante Untersuchungen von GAZA und 
BRANDI iiber die Beziehung zwischen Wasserstoffionenkonzentration und 
Schmerzempfindung vor. Diese Autoren injizierten illtracutan in die ge
sunde Cutis Phosphat-Pufferlosungen nach SORENSEN in der Reaktionsbreite 
von PH = 5,9-8,0. Bei der intracutanen Einspritzung isotoner Phosphat
pufferlosung von der physiologischen Wasserstoffionenkonzentration des Ge
webssaftes im Werte vom PH = 7,2 traten keine subjektiven Beschwerden 
auf. Ebenso war die Pufferlosung im alkalischen Gebiet PH = 8,0 schmerzlos, 
dagegen lOsten aIle sauren Phosphatgemische, deren PH kleiner war als 7,2, 
einen lebhaften Schmerz aus, der bei steigender Wasserstoffionenkonzentration 
immer heftiger wurde und bei dem Werte PH = 5,9 fast unertraglich war. 
Doch trat dieser Schmerz nur bei schneller Injektion auf und verschwand infolge 
Pufferung des Gewebssaftes nach einigen Sekunden. Eine sehr langsame Ein
spritzung war iiberhaupt schmerzlos. 

Dieser Befund der AuslOsung der Schmerzempfindung durch Anderung 
der Wassersto££ionenkonzentration stimmt auch mit den Angaben von BETHE 
iiberein, der fand, daB eine H-Hyperionie unmittelbar erregend auf die lebende 
Substanz wirkt, ferner mit den Untersuchungen von ELIAS, der feststeIlte, 
daB das periphere Nervensystem unter dem Einflusse von geringen Saure
mengen iibererregbar wird. Dagegen wiesen PERUTZ -qnd MERDLER bei ihren 
Untersuchungen iiber die Bewegungen des Samenstranges auf den erregenden 
EinfluB hin, den das auf die alkalische Seite hin verschobene PH ausiibt. 

Die Untersuchungen von GAZA und BRANDI wurden von HUBLER und 
HAMMEL zum groBten Teil bestatigt. Nur fanden letztere Autoren, daB auch 
alkalische Kalium-Phosphatpuffer, im Gegensatz zu den Na-Phosphat-Puffern, 
Schmerzen auslOsten, die um so intensiver waren, je saurer die Losung war. 
Der durch das K-Ion erzeugte Schmerz bleibt wesentlich langer bestehen als 
der durch das Na-Ion ausgeloste. Die niedrigste eben noch schmerzerzeugende 
Konzentration des K-Ions liegt bei > 12 mg%, also wenig hoher als die Kon
zentration des Serums. 

Fiir die Pathophysiologie der Entziindung ist die Pufferwirlcung des Gewebes 
und der GewebsflUssiglceiten von groBer Bedeutung. RHODE konnte nachweisen, 
daB das Gewebe des Entzundungsgebietes, solange es mit der Zirkulation in Ver
bindung steht und lebensfahig ist, den dauernden Siiurezustrom zu bewiiltigen 
imstande ist. "Die hohe Pufferungskraft des entziindlich veranderten Gewebes 
mit dem gelegentlichen UberschuB an Alkali beruht auf den Gewebspuffern, 
zur Hauptsache aber wohl darauf, daB dem Gewebe dank seiner reichlichen 
Durchblutung dauernd organische und anorganische Puffer zugefiihrt werden, 
daB ferner zufolge der reichlichen Durchblutung fortwahrend Sauren ins kreisende 
Blut aufgenommen, hier abgepu£fert und dank der Extraregulierung des Blutes 
durch die AuBenorgane (Lunge, Niere, Leber usw.) fortlaufend bewaltigt 
werden." Die Allcalireserve 1 im Blute spielt eine groBe Rolle. So konnten OTTO 

1 "Die Reaktionsgleichung HCOa' + H' = HzCOa besagt, daB wenn zu einer Bicarbonat-
16sung, d. h. zu HCOa-Ionen H-Ionen zugesetzt werden, diese nicht in Freiheit bleiben, 
also die Reaktion nicht nach der sauren Seite verschieben, sondem von dem Bicarbonat 
Anionen auigenommen werden, indem undissoziierte Molekiile der schwachen, d. h. wenig 
in lonen zerfallenden Kohlensaure entstehen. Wieviel gebunden wird, richtet sich nach dem 
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PORGES und seine Mitarbeiter LEIMDORFER und MARCOVICI zeigen, daB bei 
der diabetischen Acidose die regulatorische Verringerng des Kohlensaure
gehaltes des Blutes recht betrachtliche Grade erreichen kann. P ANEWITZ konnte 
bei den RHoDEschen Fallen hohe Werte (etwa 45% CO2) finden. 

Jeder Saure- und Baseneinstrom ins Blut wird sofort abgepuffert, da die 
Aufrechterhaltung einer schwach alkalischen Blutreaktion lebenswichtig ist. 
Wenn nun das Puffervermogen des Blutes verringel't ist, so erfolgen Anderungen 
im Blut-PH: echte Acidose. Andererscits fiihrt die Verminderung del' Alkali
reserve des Blutes zu einer sauren Stoffwechsellage. Tritt eine Verminderung 
der Alkalireserve ein, ohne daB sich dabei der PH andel't, so bezeichnet 
man diesen Zustand nach HENDERSON und WINTERSTEIN als H ypokapnie, 
als eine kompensierte Acidose. Der gegenteilige Zustand ist die kompensierte 
Alkalose, die H yperkapnie. Bei der Hypokapnie kann sowohl die Menge der 
Saure normal, der Gesamtalkaligehalt vermindert oder aber auch der Gesamt
alkaligchalt an sich normal und die Gesamtmenge der Saure vermehrt sein. 
So geht nach DRESEL die Vagotonie mit Hyperkapnie, die Sympathikotonie 
mit Hypokapnie einher. 

Fiir die Pharmakologie sind diese hier angefiihrten Beobachtungen inso
ferne von Wichtigkeit, als sie uns den Wirkungsmechanismus der "H yperamie 
als Heilmittel" von einer neuen Seite beleuchten: Kiinstliche Durchwarmung, 
sei es durch Thermophor, sei es durch strahlende Warme oder Stauungshyper
amie nach BIER veranlassen ein Zustriimen von alkalis chen Gewebssiiften und 
Puffersubstanzen, welche einerseits die lokale Acidose zu neutralisieren imstande 
sind, andererseits bewirken, daB durch entsprechende Pufferung die H-OH
Isoionie miiglichst bald wieder hergestellt wird (PERUTZ). 

Pharmalwlogische Beeinflussung der Hautoberflache. 
Aus dem bisher Gesagten MBt sich eine Pharmakologie der Hautoberfliiche 

zwanglos ableiten. Als wichtigstes Moment kommt die therapeutische Beein
flussung del' Entziindung. Substanzen, welche diesen Effekt ausiiben, bezeichnet 
man als "Antiphlogistica". Es kommen ihnen, wie spateI' noch ausfiihrlich 
auseinandergesetzt werden solI, mehrere Aufgaben zu. Da der Entziindungs-

Massenwirkungsgesetz, das fiir den speziellen Fall des Gleichgewichtes zwischen Bicarbonat 
und Kohlensaure durch die Gleichung 

[H'] . [HC03'] _ K d [H'] . [HC03'] - K 
[H2C03] - 0 er . [C02] -

ausgedriickt ist, d. h. das Produkt aus den Ionenkonzentrationen, dividiert durch die Kon
zentration von CO2, ist stets eine Konstante. Wird also die Konzentration an H' in einem 
Kohlensaure-Bicarbonat-Gemisch durch Zusatz einer starken Saure vergroBert, so wird 
sich H' und HCO'3 so lange in H 2CO g = H 20 + CO2 verwandeln, bis der Gleichung Geniige 
getan ist. Es ist klar, daB die GroBe del' Resistenz gegen eine Reaktionsstorung durch 
Saurebildung in solch einem System, die GroBe des sogenannten P~ltterungsgrades von del' 
Konzentration del' puffernden Saureanionen, also in unserem FaIle von del' Bicarbonat
Konzentration abhangig sein wird; sie stellt ein MaB fUr das Saurebindungsvermogen dar 
und wird als Alkalireserve bezeichnet. Je mehr die Alkalireserve im Blutplasma durch 
Produktion von Saure, besonders von starker Saure im Koper odeI' auch durch eine Zufuhr 
von auBen zusammenschmilzt, je mehr das Blut in den Zustand der "Acidose" gerat, urn 
so groBer wird die Gefahr, daB die H'-Konzentration durch weitere Zufuhr von Sauren 
ihren Normalwert verlaBt." (Zit. nach HOBER.) Die Verringerung del' Alkalireserve kann 
als Zeichen einer Acidose aufgefaBt werden. Beziiglich Methodik del' Bestimmung del' 
Alkalireserve sei auf die Monographien von PINCUS SEN, DURUPT, GELERA verwiesen. Nach 
VAN SLYKE und CULLEN schwankt die Alkalireserve bei normalen Erwachsenen zwischen 
77 und 53% CO2 mit einem Mittelwert von 65%; Werte zwischen 40 und 30% sprechen fiir 
ma1.lige, solche unter 300/ 0 fiir schwere Acidose, solche iiber 77 fiir eine Verschiebung nach 
del' alkalischen Seite. 
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vorgang durch sensible Reize reflektorisch ausgelOst oder wesentlich gesteigert 
wird, so werden diejenigen Substanzen, welche am Orte der Entzundung die 
sensiblen Reize herabmindern oder beseitigen, auch die Entzundung schwachen 
(MEYER-GOTTLIEB). Es wurde fruher darauf hingewiesen, daB die Entzundung 
mit einer ausgesprochenen lokalen Acidose einhergeht (SCHADE, NEUKIRCH 
und HALPERT). Um diese H-Hyperionie abzupuffern, eignen sich ganz bsonders 
die essigsaure Tonerde und die Aqua Goulardi. Konnten doch PERUTZ und 
LUSTIG zeigen, daB die Pufferkapazitat dieser Substanzen sehr groB ist. So 
vermag die essigsaure Tonerde beispielsweise den PH einer njl0 Monokalium
phosphatlOsung von 4,40 auf 4,10 und den PH einer n/1O Dinatriumphosphat
lOsung von 9,18 auf PH = 4,93 herabzudrucken. Die Wasserstoffionenkonzen
tration beim Furunkeleiter ergab einen pn-Wert von 5,9 (SCHADE). Aus diesen 
.Zahlen ist zu ersehen, daB die Puflerkraft der essigsauren Tonerde eine Kom
ponente ihrer Wirksamkeit ist. 

Andererseits wurde schon erwahnt, daB die Hautoberflache mit Zahigkeit 
an der ihr zukommenden aktuellen Reaktion festhalt. Sind nun Storungen 
dieser ihrer Wasserstoffionenkonzentration eingetreten, so werden Umschlage 
mit 'sauren Losungen den Hautoberflachen-PH wiederherzustellen vermogen, 
ganz besonders auch deshalb, weil die Haut Sauren zu adsorbieren imstande ist. 

Auch wo "Lucken im Sauremantel der Haut" (SCHADE und MARCHIONINI) 
vorhanden sind, die Werte der aktuellen Reaktion also nahe dem. Neutralpunkt 
oder gar im Alkalischen liegen, werden Umschlage mit sauren Losungen indiziert 
sein. Das Verdienst, die Saurebehandlung in der Dermatologie begrundet zu 
haben, gebuhrt V. KLINGMULLER. 

Ein anderes Indikationsgebiet ist die Saurebehandlung intertriginoser 
Epidermophytien, die "Terraintherapie" MARCHIONINIS, eine Behandlung, 
welche die physikalisch-chemischen Grundlagen fUr die Wachstumsmoglichkeit 
der Hyphomyceten aufhebt. Er empfahl dazu Salzsaurespiritus (eine Losung 
von 0,4 ccm konzentrierter Salzsaure in 100 cem 700foigem Alkohol), Normo
laktol, ein Saurepuffergemiseh der Milchsaure und Borsaure, da MARCHIONINIS 
Untersuchungen gezeigt hatten, daB die erniedrigte Hautoberflachenacidose 
der intertriginosen Partien vor allem durch SchweiBverdunstungsbehinderung, 
die eine alkalische Zersetzung des SchweiBes zur Folge hat, entsteht. 

Eines der am haufigsten angewandten entzundungshemmenden Mittel ist 
die Kalte. Durch niedere Temperaturen erfolgt eine Kontraktion der Blut
gefaBe. Die Abkuhlung kann durch Applikation von Eis usw. oder durch Ver-
dunsten von Wasser erfolgen. . 

FUr die Dermatotherapie gelangt der sogenannte Dunstverband zur Anwen
dung: ein feuchter Umschlag mit impermeablem AbschluB. Der AbschluB muB 
vollkommen sein, weil sonst die gegenteilige Wirkung (PruEssNITzscher Um
schlag) eintritt. Um einen vollstandigen LuftabschluB zu erzielen, kann man 
die Verbandrander mit Vaselin leicht einfetten. Gewohnliche feuchte Umschlage 
ohne impermeablen AbschluB wirken kuhlend und auf diese Weise entzundungs
hemmend. Entzundungsprozesse der Raut und tieferliegende Infiltrate (akutes 
Ekzem mit nassenden Efflorescenzen, Rhagaden, Furunkel, Phlegmone, Sycosis 
u. a.) sind das Anwendungsgebiet des Dunstumschlages. 

Zur Behandlung entzundlicher Infiltrate werden die Spiritusverbande nach 
SALZWEDEL empfohlen: Dunstverbande niit 95%igem Alkohol, bei denen aber 
der impermeable Billrothbatist durchlochert ist, um eine allmahliche Ver
dunstung der Verbandsflussigkeit zu ermoglichen. Eine Verwendung schwach
spirituoser, ein Medikament enthaltender Verbande mit kurzdauernder Hitze
applikation empfiehlt SCHAFFER, und zwar Resorcin 4,0, Spirit. vin. 30-60% 
ad 200,0. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskraukheiten. V.I. 2 
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Bei der Bekampfung der Entziindung spielt die Puderbehandlung eine groBe 
Rolle. Einleitend wurde auf die Bedeutung der OberflachenvergroBerung ver
wiesen. Die austrocknende und kuhlende Fahigkeit der Puder ist eine Funktion 
der Oberflache. Der Dispersitatsgrad der einzelnen Puder ist fUr die Behandlung 
von Bedeutung. Je kleiner das Korn ist, um so groBer die adsorbierte Wasser
menge, die zum Teil als Quellungswasser aufgenommen wird, zum Teil ver
dunstet; letzteres geschieht um so rascher, je groBer die Oberflache ist (WASICKY). 

Von den mineralischen Pulvern werden als Puder hauptsachlich heran
gezogen das Talcum venetum, ein Magnesiumhydrosilikat, Bolus alba et rubra, 
ein natiirliches Aluminiumsilikat, Creta alba, kohlensaurer Kalk, Magnesia 
carbonica, kohlensaures Magnesium, ferner noch Terra silicea, Kieselgur, In
fusorienerde, die aus den Kieselpanzern abgestorbener Diatomeen besteht und 
in ausgegliihtem Zustande beinahe ausschlieBlich Kieselsaureanhydrid enthalt. 
Stark eintrocknend wirkt Zinkoxydund der naturliche Galmei (Zinkkarbonat 
+ Zinksilikat). 

Unter den Mineralpudern wird dem Talcum ein besonderes Bindevermogen 
auch fUr Ole und Fette zugeschrieben. Gegeniiber den meisten mineralischen 
Puderarten unterscheidet sich die Starke durch die starke Ausbildung von 
inneren Oberflachen. Das capillare Aufsaugungsvermogen wird dadurch ver
groBert. Demgegenuber muB, wie diesWASICKY betont, darauf verwiesen werden, 
daB insbesondere nichtgekeimte Starke sehr leicht quillt, auf der Raut leicht 
zusammenbackt und unter dem EinfluB der Sekrete sich leicht zersetzt. Aus 
diesen Grunden ware es prinzipiell richtiger, nur mineralische Substanzen als 
Puder zu verwenden, da bei ihnen eine starkere Quellung und Zersetzung uber
haupt nicht zu befUrchten ist. Es muB ferner darauf geachtet werden, daB der 
zur Adsorption bestimmte Stoff nicht vorher schon durch einen anderen Stoff 
adsorptiv gesattigt sei,da sonst keine oder nur eine verzogerte Wirkung eintritt. 
So konnen fetthaltige Puder kein Fett mehr von der Raut adsorbieren. 

Nach den Untersuchungen von GRUNDLER besitzt dio kohlensaure Magnesia 
und Kieselgur die gropte Aufnahmsfahigkeit fur Fliissigkeiten. Zinkoxyd ist in 
Wasser fast unlOslich, erteilt aber dem damit geschiittelten Wasser eine deutlich 
alkalische Reaktion. Nur zieht es leicht Kohlensaure an. Bohls alba und rubra 
sind fettaufsaugende Puder. Nach UNNA werden die wasseranziehenden Puder 
(Kieselgur, Magnesiumcarbonat und Kalkcarbonat) hauptsachlich bei stark 
nassenden, vesiculOsen und krustosen Ekzemen, die fettaufsaugenden bei den 
fetten seborrhoischen Ekzemen verwendet. 

Von den pflanzlichen Drogen finden als Puder Verwendung die Reisstarke 
(Amyl. oryzae): KorngroBe 5-6 p; die Weizenstarke (Amyl. tritici): der weiBe 
Puder besteht aus GroB- (35 p) und Kleinkornern (6-7 fl); die Kartoffelstarke 
(Amyl. solani): KorngroBe 10-120 fl' und der gepulverte Wurzelstock einiger 
I risarten (Radix iridis) [nach W ASICKY]. 

Lycopodium besteht aus den Sporen von Lycopodium elavatum (Bar
lapp). Es hat, wie die Untersuchungen von PINKUS und P. G. UNNA zeigten, 
die eigentumliche Eigenschaft, bei einem AnstoB von selbst weiter zu rollen, 
eine Eigentumlichkeit, die darauf beruht, daB Lycopodium einerseits einen 
bedeutenden Fettgehalt hat, andererseits, daB es durch ein Ober£la,chenrelief 
ausgezeichnet ist, welches durch das Vorhandensein zahlreicher kleiner Er
hohungen das Anhaften verhindert. Da aber Lycopodium nur in beschranktem 
MaBe vorhanden ist und, worauf v. ZUMBUSCH hinweist, es doch nicht ganz 
indifferent ist und unter Umstanden sogar die Raut lebhaft reizt, wurde es von 
PINKUS und UNNA durch ein Gleitpuder (Pulvis £Iuens) ersetzt, das aus 98 Teilen 
Karto££elstarke, 1 Teil Karnaubawachs und 1 Teil Magnesiumcarbonat besteht 
und dieselben physikalischen Eigenschaften wie das Lycopodium besitzt .. 
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Von den allgemein zu fordernden Eigenschaften der Puder ware zu er
wahnen, daB sie gegen die chemische Einwirkung der Hautsekretion widerstands
fahig sein sollen. Sie mnssen auf der Haut gut ha£ten und sich leicht von ihr 
entfernen lassen. Es ist £erner zu berncksichtigen, daB bei £ettarmer Haut 
nicht Puder zu verwenden sind, die ein starkes Adsorptionsvermogen ffir Fett 
besitzen, was sich vermeiden laBt, wenn man den Pudern einige Prozente Fett 
(Lanolin) zusetzt. Solche "Fettpuder" dfirfen andererseits nicht bei fettreicher 
Haut Verwendung finden. 

Puder werden therapeutisch auBer als Antiphlogistica noch herangezogen, 
urn akut-entz'iindliche Hautstellen, die so empfindlich sind, daB sie keinen Ver
band vertragen und bei denen auch schon die mildeste Salbe Reizwirkungen 
auslost, vorlaufig und leicht zu schfitzen und das Reiben von Kleidern und 
Wasche zu verhindern. Durch Kombination mit Wasser wird die kfihlende 
Eigenschaft der Puder wesentlich verstarkt. Es entstehen dadurch die sog'. 
Schilttelmixturen. Durch Zusatz von Glycerin zu dieser Schiittelmixtur wird 
die Harte der Puderreste gemildert. 

Zusammenfassend laBt sich fiber die pharmakologische Wirkung des Puders 
sagen, daB seine Einwirkung auf die Haut ein physikalisch-chemischer Vorgang 
ist. Durch Capillarwirkung werden der Hornschicht Fetteilchen entzogen. 
Das nachrnckende Hautsekret findet nur geringen Widerstand und stromt 
deshalb schneller, wodurch eine Steigerung der normalen Wasserverdunstung 
erfolgt. Dadurch tritt eine AbkUhlung der Haut ein, deren Folge eine Ver
engerung der GefaBe ist. Bei hyperamischer Haut tritt diese Anamie besonders 
deutlich sichtbar auf. 

Die Wirkung der Puderbehandlung ist physikalisch-chemisch als Adsorption 
aufzufassen. Beim Aufstreuen von Puder auf die Hautoberflache entsteht 
ein disperses System, bei dem die auf der Hautober£lache befindliche Fl'iissig. 
keit das Dispersionsmittel, das Puder die disperse Phase bildet. Durch die An
wesenheit eines porosen oder pulverfOrmigen Korpers in einem dispersen System 
erfolgt eine lokale Konzentrationsanderung, eine Storung in der gleichformigen 
Verteilung der dispersen Teilchen. 1m Gegensatz dazu bilden die Konzentra
tions- und Druckanderungen der Hydrosole die Absorptionserscheinungen (cf. 
CASSUTO). Dadurch, daB also die disperse, Phase, das Puder, gewisse Mengen 
des Dispersionsmittels adsorbiert, erfolgt eine Konzentrationsanderung im 
dispersen System. 

Die GroBe der Adsorption hangt von der chemischen Konstitution der 
adsorbierenden Substanz abo Haufig adsorbiert ein gegebenes Adsorbens nur 
einige Substanzen oder adsorbiert nur einige in bedeutenderem Maf3e. So werden 
von der Kieselsaure Alkalien und Calciurnhydroxyd sehr stark, kraftige Sauren 
nur schwach adsorbiert. Bei dem Vorgang der Adsorption kommt es demnach 
zu einer Anderung in der Konzentration des dispersen Systems und zur Bildung 
von Komplexen, welche aus der Vereinigung der Teilchen de~dsorbens mit 
jenem des Adsorbendums entstanden sind. 

Nun tritt in einem dispersen System, in welchem die Konzentration nicht 
an allen Orten gleichfOrmig ist, das Bestreben auf, den Gleichgewichtszustand 
wieder zu erlangen und die Gleichformigkeit im System wieder herzustellen. 
Darauf beruht die ErscheiilUng der Diffusion. Ein System, dessen Konzentration 
nicht gleichmaBig ist, ist also nicht stabil. Es werden darin Vorgange statt
finden, die dahin streben, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Nun dringt 
durch die Hornschicht als dazwischen liegende Membran Flnssigkeit in das frUher 
erwiihnte disperse System nacho Jetzt kann, da eine Membran (die Horn
schicht) dazwischen eingeschaltet ist, keine Diffusion stattfinden, sondern es 
findet die Bewegung des Dispersionsmittels durch die Membran hfndurch in der 

2* 
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Richtung zum konzentrierteren Teil, die als Osmose bezeichnet wird, wobei 
aber das Endresultat bei der Osmose das gleiche ist wie bei der Diffusion: Ein 
Konzentrationsausgleich in beiden Teilen des Systems. Der Druck, unter dem 
dieser Vorgang stattfindet, wird als 08motischer Druck bezeichnet. 

Da in unserem FaIle das Adsorbens (Puder) gesattigt ist und nichts mehr 
adsorbieren kann, erfolgt der Konzentrationsausgleich diesmal durch Verdunstung 
der nachtretenden Fliissigkeit, wodurch es zur Verdunstungskalte kommt. 

Die pharmakologische und physikalisch-chemische Analyse der Wirkung 
der Puder hat ihr Anwendungsgebiet gezeigt. Die Abgrenzung ihrer Anwen
dungsmoglichkeit solI dahin gekennzeichnet werden, daB die Puderbehandlung 
den Nachteil hat, daB, wenn der EntziindungsprozeB erst im Ansteigen ist, 
wenn es also zur Blaschenbildung oder zum Nassen kommt, eine Sekretstauung 
eintritt, wodurch sekundare Krankheitsprodukte entstehen konnen, da der 
Puder sich mit der ausgetretenen Fliissigkeit verbackt. 

Der Vorgang der Diffusion spielt, worauf HAHN hinweist, bei den Salben 
eine Rolle: Ein fettloslicher Korper, der durch Verreiben einer Salbe ganz 
gleichmaBig einverleibt werden kann, diffundiert von Orten hoherer Konzen
tration zu solchen niederer, so daB nach einer bestimmten Zeit die Salbe die 
entspre~hend gleichmaBige Konzentration aufweist. Das Eindringen des wirk
samen Korpers aus der Salbe in die Haut erfolgt nach denselben Gesetzen. Da 
nun kolloide Stoffe nicht merklich diffundieren, ist es nicht zweckmaBig,.kolloide 
Stolfe in Salbenform anzuwenden, denn nur derjenige Teil der Substanz, der 
in der Salbe der Haut direkt anliegt, ist wirksam und, wenn diese geringe 
Menge von der' Haut resorbiert ist, hort die Wirkung auf, da kein weiterer 

. Stoff nachdiffundieren kann (HAHN). . 
PATZSCHKE und HAHN studierten die Erscheinungen der Diffusion in Salben. 

Mit Hille eines eigens konstruierten Diffusiometers untersuchten sie, wie lange 
.es dauert, bis ein Stoff durch eine Salbenschicht von 0,7 mm durchdringt. Sie 
fanden, daB, wenn der wirksame Stoff vorwiegend fettloslich ist, man die schnellste 
Diffusion in moglichst wasserfreien Salben erhalt. Umgekehrt diffundiert ein 
vorwiegend wasserlOslicher Stoff am besten in stark wasserhaltigen Salbengrund
lagen. Auf die Wichtigkeit dieses Befundes fiir die allgemeine Salbentherapie 
braucht hier nicht naber eingegangen zu werden. 

Die Alkalireserve in der Dermatotherapie. 
Unter den regulierenden Vorgangen des Saurebasengleichgewichtes nimmt 

das Atemzentrum eine hervorragende Stellung ein, da es durch Beeinflussung 
der Lungenventilation den Gehalt des Blutes an Gesamtsaure regelt und dadurch 
die normale Relation der freien 002 zur Alkalireserve (H2C03 : NaHC03 ) gewahr
leistet. Als Puffersubstanzen im Blute sind auBer den frUber erwahnten Phos
phaten, KohleIlSaurebicarbonatgemisch und Alkaliproteinaten ganz besonders 
das Hamoglobin beteiligt, das dnrch Abgabe des von ihm gebundenen Alkali 
die ins Blut iibertretende Saure zu neutralisieren vermag. Weitere Regu
latoren des PH des BIutes sind die Nieren mit ihrer Fahigkeit, saure und alkali
sche Valenzen hauptsachlich in Form von Mono- und Diphosphaten auszuscheiden, 
ferner die Leber, die durch wechselnde Beistellung von Ammoniak fiir 'die 
Neutralitat des Blutes sorgt. In jiingster Zeit wurde durch BAKALTSCHUK an 
der EpPINGERSchen Klinik in Freiburg der Magen als Mitregulator des Saure
basengleichgewichtes angesprochen, der besonder~ bei Insuffizienz oder Ver
sagen der Hauptregulatoren in Erscheinung tritt. Der Grad und die Zeit seines 
Eingreifens ist von der Suffizienz der Hauptregulatoren und dem Pufferungs
vermogen des Organismus abhangig. 
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Von dies em Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint die immer wieder auf
gestellte Forderung (BROCQ, BULKLEY, SPIETHOFF, EHRMANN, E. HOFFMANN u. a.), 
bei Dermatosen auf Stoffwechselstorungen zu achten, ganz besonders berechtigt. 
Sokonnte URBACH feststellen, daB unter 35 Patient en mit Neurodermitis die 
freie Salzsaure zehnmal ganzlich fehlte. Nur in vier Fallen war sie normal. 
Ahnliche Resultate erhielt BUSCHKE. Aber auch bei der Sklerodermie konnte 
dieser Autor teils Verringerung, teils Mangel der freien Salzsaure finden. Die 
therapeutischen Erfolge, welche LIER und OTTO PORGES bei Dermatosen, die 
mit Anaciditat einhergingen, durch interne SalzsiiuregalJen erzielten, konnen 
durch das friiher Besprochene eine neue Grundlage bekommen, wenn man das 
oben Gesagte mit dem physiologischen Sauremantel der Haut in Beziehung 
setzt. Bei der internen Salzsaurebehandlung von Dermatosen (Urticaria, Lichen 
chronicus, Neurodermitis chronic a) konnen beziiglich therapeutischen Effekts 
auch noch andere Faktoren, auf die ja LIER und PORGES hinweisen, eine Rolle 
spielen: Der Wegfall der desinfizierenden Wirkung der Salzsaure, der zu ab
normen Faulnisvorgangen und damit zur Bildung von Toxinen AnlaB gibt, 
die dann entziindungserregend auf Haut und Schleimhaut wirken, vielleicht 
auch die durch die Achylie bedingte mangelhafte oder verlangsamte Aufspaltung 
der EiweiBkorper der Nahrung, welche das Wachstum der Faulniserreger 
begiinstigt und so die hautreizenden Produkte entstehen lassen diirfte. O. PORGES 
fand bei zahlreichen Fallen von Neurodermitis, Lichen urticatus, Urticaria 
und Ekzemen ausgesprochene Zeichen einer Typhlitis. Die per os eingefuhrten 
kleinen Salzsiiuremengen wirken natiirlich nicht primiir durch Resorption auf 
Blut und K6rpersiifte, sondern beeinflussen vielleicht das Siiurebasenregulations
verm6gen des Magens, wodurch sekundar eine Regelung des Blut-PH erfolgt. 

Von diesem Gesichtspunkte aus ist ein Zusammenhang zwischen Derma
tosen und Nieren-, Leber- sowie Magen-Darmstorungen erklarlich und wird 
einer therapeutischen Beeinflussung eher zuganglich gemacht werden konnen. 

Die Bedeutung der Lehre vom Siiurebasenhaushalt fiir die Atiologie und 
Therapie der Dermatosen wurde erst in jiingster Zeit gewiirdigt. Namentlich 
fiir das Studium des Ekzems und der Urticaria wurden diesbeziigIiche Unter
suchungen vorgenommen. Doch finden wir in der Literatur, wie dies OTTEN
STEIN betont, sehr unterschiedliche Angaben iiber die Alkalireserve des Blut
plasmas. So fanden DESAUX, BAUXIS-LAGRAVE, BOUTELIER und BARBIER 
1921 bei einem FaIle von exfoliierender Erythrodermie nach Salvarsan Acidose 
im Blute und Harn, POMARET und BLAMOUTIER fanden ebenfalls bei 3 Kranken 
mit Erythrodermie eine Acidose. F. JACOBSOHN und L. JOSEPH suchten 
durch Bestimmung der PH-Konzentration des Harns bei Hautkrankheiten 
Beziehungen zwischen Dermatosen und Storungen des Saurebasenhaushalts zu 
ermitteln. Bei chronischen und subakuten Ekzemen fanden sie keine generellen 
Abweichungen im Verhalten der Harnaciditat, ebensowenig bei Dermatitiden 
verschiedener Atiologie. Einige FaIle von Lichen ruber zeigten eine fast starre 
Fixation der PH-Werte, besonders geringe Schwankungen boten konstitutionelle 
Ekzeme, auffallend hohe einige FaIle von Neurodermitis. Durch innerliche 
Alkalizufuhr gelang es nicht, die Saurewerte des Harns zu beeinflussen' oder 
Besserung oder gar HeHung des Krankheitsprozesses zu veranlassen. FOUCARDE 
fand bei schubweise auftretenden Dermatosen vor dem Ausbruch den PH" Wert 
des Urins im Sinne einer Alkalose geandert. DROUET und VERLAIN fanden bei' 
7 Ekzemfallen nur Imal die Alkalireserve wesentlich herabgesetzt. Bei Psoriasis 
stellte GRZYBOWSKI in 10 von 12 Fallen Werte von 37,0-41,6 Vol.-DJo CO2 

auf 100 ccm Blutplasma fest. NEGISHI-HIROSHI betrachtete bei pruriginosen' 
Dermatosen (Urticaria, Ekzem) eine Verringerung der Alkalireserve. CERCHIAI 
stellte beim Ekzem und bei anderen Dermatosen eine leichte Acidose (46-43%) 
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fest, ebenso ARTOM bei 4 Ekzematikern (45-50%). Wahrend CERCHIAl mit der 
fortschreitenden Besserung der Dermatose bei einigen Fallen eine Abnahme 
der Acidose feststellte, sah ARTOM keine diesbeziiglichen gesetzmaBigen Ver
anderungen. OSTROWSKI fand bei Lues und Tuberkulose keine Anderung 
des Saurebasengleichgewichtes; POPESCU sah bei denjenigen Dermatosen, 
welche einem anaphylaktischen Shock zuzuschreiben sind, den Wert der Alkali
reserve gesunken. MEINERI fand, daB das durch Cantharidenpflaster gewonnene 
Serum eine geringere Alkalireserve als das Blut habe und das Serum der Beine 
eine geringere als das aus dem Riicken extrahierte aufweise. Nach FLARER bildet 
zwar die Raut einen Koeffizienten bei der Regulierung des Saurebasengleich
gewichtes, doch besteht kein bestimmtes Verhaltnis zwischen Alkalireserve 
und gewissen Rautkrankheiten. Er fand nur bei Psoriasis abnorme Werte. 

In letzter Zeit bschiiftigte sich SCHREUS mit Untersuchungen iiber den 
Siiurebasenhaushalt bei Dermatosen und ganz besonders mit der Frage, ob bei 
der Urticaria eine Hypokapnie vorhanden sei. Er fand folgende Zahlen: 

Kran,kheit und Zahl der Falle Alkalireserve ccm CO2 '/ Hiichster und 
(Durchschnitt) niedrigster Wert 

Urticaria (15) 54,4 48-60 
Serumexanthem (7) . 54,6 49-63 
Ekzem (20) ............ 61,7 50-79 
Dermatitis (exo- und endogen) (6) 57,7 54-64 
Pruritus (4) . . . . . . • . . . 59,5 53-70 
Psoriasis (4) 64,5 56-84 

Beziiglich Urticaria kam SCHREUS zu der Ansicht, daB sich die groBe Mannig
faltigkeit der Urticaria-Ursachen aus dem V ~rhalten des Saurebasenhaushaltes 
erschlieBen lasse, wobei es aber vorliiufig unmoglich ist, zu entscheiden, ob die 
von ihm ge£undenen geringen Verschiebungen der Alkalireserve von primarer 
Bedeutung sind. Er empfahl daher fiir die Urticaria eine Alkalitherapie, wobei 
er die intravenose Einverleibung von 20-50 ccm einer frisch bereiteten 4%igen, 
nicht aufgekochten Losung von Natrium bicarbonicum purissimum sterilisatum 
Merck der internen Verabreichung den Vorzug gab. Gleichzeitig gab er alkalische 
Diiit. Auch sah er mehr oder weniger schnelle Abheilung von Urticaria durch 
subcutane Einspritzung von Lobelin, das ja nach den Untersuchungen von 
WIELAND, ECKSTEIN und ROMINGER das Atemzentrum elektiv angrei£t. Die 
Alkalireserve hob sich in 12 Stunden von 53,2 auf 57,6 Vol.-%. DINKIN er
zielte bei 2 Fallen von chronischer Urticaria, die er mit Alkalien und salzarmer 
Diat behandelte, Erfolge. BERTACCINI fand Verschiedenheiten der Alkalireserve 
- leichte oder maBig starke Acidose - bei (22) Ekzemkranken aller' Stadien, 
ebenso, allerdings nicht so ausgesprochen, bei P!,oriasis; VALLERy-RADOT, 
PASTEUR, BLAMOUTIER und LAUDAT fanden bei 7 Fallen von Urticaria nur 
2 mal herabgesetzte Alkalireserve. GRAF konnte bei Ekzematikern und Psoria
tikern niemals eine Rerabsetzung der Alkalireserve nachweisen. 

Von der Voraussetzung ausgehend, daB urticarielle Zustande als Saure
vergiftung aufzufassen sind, empfahl K. GLASSNER das Glykokoll, das als ent
giftender Paarling saurebindend wirkt. 

Ubrigens enthalt auch das von BRUCK empfohlene M agnobrol neben Magnesium 
und Brom auch Glykokoll. Ganz besonders wirkt es bei Fallen von nervosem und 
allergischem Rautjucken, wie Urticaria, Strophulus, Prurigo, Arzneiexantheme. 

Es sei hier darauf verwiesen, daB der von verschiedenen Autoren empfohlene 
AderlafJ bei Urticaria neben den von LUITHLEN experimentell festgestellten 
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KoIloidveranderungen des Blutes noch folgende Erscheinungen auszulosen 
imstande ist, die moglicherweise auch den therapeutischen Effekt dieser Behand
lung beeinflussen konnten. In einer Reihe von Untersuchungen iiber die Anox
amie konnte OGATA feststeIlen, daB nach akutem AderlaB die Atmung bei unver
andertem Minutenvolumen flacher und frequenter wird. Die Sauerstoffbindung 
und die Kohlensaureabgabe nehmen bei steigendem Blutverlust abo Es ware 
immerhin moglich, daB diese Veranderungen auf das Atemzentrum wirken, das 
als iibergeordnetes Organ die Vorgange des Saurebasengleichgewichts reguliert. 

Wenn wir die Befunde, die iiber den Zusammenhang zwischen Storungen 
des Saurebasengleichgewichtes und Hautkrankheiten erhoben wurden, iiber
blicken, so miissen wir leider gestehen, daB vorlaufig, heute, die Frage noch lange 
nicht spruchreif ist. Wir diirfen uns allerdings nicht den pessimistischen Stand
punkt von CIAMBELOTTI zu eigen machen, die bisherigen Untersuchungsergeb
nisse als wertlose Kasuistik beiseite zu schieben. Ich stimme der Meinung OTTEN
STEINS bei, die die unterschiedlichen Resultate fiir das Saurebasengleichgewicht 
beim Ekzem zum groBten Teil darauf zuriickfiihrt, daB der Begriff "Ekzem" 
von den verschiedenen Schulen innerhalb der Dermatologie verschieden auf
gefaBt wird. Immerhin konnen wir, wenn wir die Stoffwechsellage einer Der
matose festgestellt haben, in diesem speziellen FaIle bei diesem Kranken die 
therapeutischen Konsequenzen ziehen, ohne uns aber dadurch verallgemeinernd 
festzulegen. Welche Widerspriiche gerade beziiglich der therapeutischen Aus
niitzung der Stoffwechselergebnisse bestehen, moge als Beispiel der Zusammen
hang zwischen Wundheilung und Saurebasengleichgewicht zeigen. SAUERBRUCH 
sowie lliRRMANNSDORFER kamen bei ihren Untersuchungen iiber Wundheilung 
und ihre Beeinflussung durch das Saurebasengleichgewicht zu dem Ergebnis, 
daB Zufuhr von Sauren und von saurer Nahrung eine wesentliche Begiinstigung 
der Heilung bewirkt, wahrend durch alkalische Kost und Alkalien das Geg!'lnteil 
erfolgt. In direktem Widerspruch dazu stehen die Beobachtungen von BALINT, 
der in der Verschiebung des Stoffwechsels in der Richtung auf das Saure die 
Hauptursache fUr das Nichtheilen bzw. Chronischwerden der Magenulcera 
sieht. Alkalisierung solI die Heilung begiinstigen. Nach BALINT soIl das Fort
bestehen der Ulcera cruris durch die Sauerung des Gewebes infolge Stagnation 
venosen Blutes bedingt sein und durch Behandlung mit alkalischen Losungen 
zur Abheilung kommen. In tierexperimentellen Untersuchungen konnte er 
zeigen, daB kiinstliche Wunden am Magen und an der Haut durch Alkalizufuhr 
rascher heilten, dutch Saurezufuhr in ihrer Heilung verzogert wurden. Ein 
klinischer Beitrag von HEINZ KALK scheint eher fiir die Anschauung SAUER
BRUCHS und HERRMANNSDORFERS zu sprechen: Bei einem Kranken, der durch 
15 Jahre ein Rontgenulcus hatte, heilte dieses mcus innerhalb 8 Tagen, als 
er infolge eines Oesophaguscarcinoms in einen hochgradigen Hungerzustand 
mit raschem Gewichtssturz geriet, demnach also eine Hungeracidose auftrat 
(Verminderung der Alkalireserve auf 35,7, saurer Urin, eindringlicher Geruch 
der Atemluft nach Aceton). Um diese zwei diametral entgegengesetzten An
schauungen der BALINTSchen und SAUERBRucHschen Schule halbwegs iiber
briicken zu konnen, nimmt KALK an, daB nicht so sehr die langerdauernde 
Beeinflussung des Saurebasengleichgewichtes nach einer Richtung hin, als 
vielmehr die rasche Anderung der Reaktion iiberhaupt (sei es nach der acido
tischen oder alkalotischen Seite) als heilungsbegiinstigender Faktor anzusehen sei. 

Wenn auch, wie erwahnt,. die acidotische oder alkalotische Stoffwechsellage 
derzeit noch nicht als charakteristisch oder gar spezifisch fiir eine oder die andere 
Dermatose angesehen werden darf, so miissen doch, wenn die Untersuchung der 
Alkalireserve Anderungen nach der einen oder der anderen Seite hin ergibt, Ver
suche unternommen werden, das Saurebasengleichgewicht wieder herzustellen. 
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HALDANE gebiihrt das Verdienst, nachgewiesen zu haben, daB manche 
Neutralsalze im Organismus eine Saurewirkung entfaIten. MAINZER teilt diese 
Neutralsalze mit acidotischer Wirkung in drei Gruppen ein. 

1. Ammoniaksalze: Salmiak (NH4CI); saures Ammonphosphat (NH4H 2P04). 

II. Salze, deren Kation zum groBten Teil den Korper mit dem Darminhalt 
verlaBt: Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Strontiumchlorid, Magnesiumsulfat. 

III. Kochsalz, das unter gewissen Bedingungen eine acidotische Wirkung 
entfaltet, die aber praktisch keine nennenswerte Rolle spielt. 

Die acidotische Wirkung des peroral verabreichten Salmiaks ist dadurch 
zu erklaren, daB aus dem Ammoniumchlorid Harnstoff und Salzsaure entsteht: 

/NR2 
2 NH4CI + CO2 -+CO" + 2HCl + H 20. 

NH2 
Die aus dem Ammoniumchlorid so entstandene Salzsaure beeinfluBt das 

Saurebasengleichgewicht in derselben Weise, als ob Salzsaure selbst verabreicht 
worden ware. Die Saureausscheidung im Harn ist vermehrt, die Alkalireserve 
im Blute vermindert. In derselben Weise wirkt auch das saure Ammonium
phosphat und das saure (primare) Natriumphosphat (NaH2P04). Fur die 
acidotische Wirkung des Mononatriumphosphats sprechen die schonen Unter
suchungen von ADLERSBERG und PORGES, die nach Verabreichung dieses Salzes 
(NaH2P04 ) bei Erwachsenen die tetanischen Symptome beseitigen konnten. 
(Fiir die Entstehung del' Tetanie spielen die zur Alkalose fiihrenden qualitativen 
Vorgange im Stoffwechsel eine wesentliche Rolle.) GYORGY konnte die Beob
achtungen von ADLERSBERG und PORGES bei del' Tetanie del' Kinder bestatigen. 

Die acidotische Wirkung des per os verabreichten Calciumchlorids ist nach 
fuLDANE in del' Weise zu erklaren, daB das Chlor des Calciumchlorids resorbiert 
wird, wahrend das Calcium im Darm als unlosliches Calciumcarbonat ausfallt 
und mit dem Stuhl den Organismus verlaBt. 

CaCla + NaRC03 = CaC03 + NaCl + HOl. 
Del' acidotische Wert von 1 g peroral zugefiihrtem Chlorcalcium entspricht 

75 ccm n/l0 Salzsaure (GAMBLE, Ross und TISDALL): Die Saureausscheidung 
im Urin ist vermehrt, ebenso der Ammoniakgehalt, wahrend im Blute die 
AlkaIireserve erniedrigt ist. 

Die acidotische Wirkung des Calciumchlorids erfolgt abel' auch bei intra
venoseI' Verabreichung (MAINZER). Diese Acidose ist durch eine Chlorvermehrung 
im Blute charakterisiert. Dabei nimmt die Alkalireserve in aquivalenten Ver
haltnissen zur Chlorvermehrung im Blute ab (GAMBLE, Ross und TISDALL, 
GOLLWITZER-MEIER) . 

Untersuchungen iiber die Wasserstoffionenkonzentration im Blute bei Derma
tosen haben nach den friiher mitgeteilten Ergebnissen nur einen bedingten 
Wert; da sie ja nicht zeigen, ob eine Hypo- odeI' Hyperkapnie vorliegt. Auch 
unterliegt die Wasserstoffionenkonzentration im Blute schon bei gesunden 
Individuen gewissen Schwankungen. Sie ist bei ein und demselben Individuum 
nie konstant. Trotzdem seien die Befunde von PREININGER hier angefiihrt, 
da sie, abgesehen von Angaben iiber vereinzelte FaIle (KONRICH und SCHELLER, 
GANS u. a.) an einem groBeren Material erhoben wurden. Ubrigens weist auch 
PREININGER darauf hin, daB eine Bestimmung der alveolaren Kohlensaure
spannung und des Bicarbonatgehaltes des Blutes beriicksichtigt werden miisse. 

Bei Gesunden bewegte sich nach PREININGER der PH im Blute zwischen 
7,57 und 7,65. Sein Durchschnittswert war somit 7,61. Bei Dermatosen konnte 
PREININGER finden, daB die Psoriasis tiefere Werte zeigte, welche del' oberen 
Grenze naheliegen oder sie iibersteigen, seltener acidotische Zahlen lieferte, 
wahrend umgekehrt bei del' Ekzemgruppe die acidotischen FaIle iiberwogen. 
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Zur Untersuchung des Saurebasenhaushaltes bei Dermatosen wurde auch 
die Bestimmung der aktuellen Reaktion des Barns herangezogen. Die PH-Kurve 
des Harns bei Gesunden wurde von VEIL, JANSEN und KARBAuM festgelegt. 
Die Ausschlage bewegen sich zwischen den Werten PH = 5,5 und PH = 7,5. 
Der Harn ist wahrend der Nacht ziemlich sauer, am fruhen Morgen tritt eine 
Alkalurie auf, die nach dem ersten Fruhstuck noch starker wird, dann sinkt 
die PH-Kurve wieder in das saure Gebiet, zeigt aber 1~2 Stundeh nach der 
Mahlzeit wieder eine alkalische Zacke. DOBLE untersuchte die Wasserstoff
ionenkonzentration im Harn bei Hautkranken und Hautgesunden. Seine Wette 
differieren wesentlich mit denen der erstgenannten Autoren. Nach seinen 
Untersuchungen betrug der PH-Wert des Harns bei normalen Individuen 
6,4~6,8, bei Kranken mit seborrhoischen Ekzemen, Seborrhoe und Acne bewegte 
sich die Harnreaktion zwischen PH = 4,8-5,8. Diese Kranken wurdendurch 
zugefiihrte Alkaligaben weitgehend gebessert. JACOBSOHN und JOSEPH gaben 
als mittleren Saurewert des Nuchternharns PH = 5,6 mit taglichen Schwan
kungen in PH zwischen 0,7 und 1,5 an. SCHOLTZ jr. wiesdarauf hin, daB es 
individuelle Unterschiede in der Art des Ausscheidens von sauren und basischen 
Valenzen durch den Harn gibt, die wahrscheinlich Verschiebungen im Saure
basenhaushalt des Gesamtorganismus entsprechen. Er laBt aber die Frage 
offen, inwieweit ein pathogimetischer Zusammenhang zwischen den verschiedenen 
Hautaffektionen und der Verschiebung im Saurebasenhaushalt besteht. 

Untersuchungen, wie weit .die Haut als Reagens auf Kationen und Anionen 
geeignet ist, liegen von R. WAGNER und HECHT sowie WAGNER vor. Zunachst 
stellte WAGNER (an der Kinderhaut) den physiologischen Indifterenzpunkt in 
der menschlichen Haut mittels intracutaner Einspritzung von Borat-, Phosphat
und Acetatgemischen abgestufter Wasserstoffionenkonzentrationen fest. Als 
physiologischer Indifferenzpunkt wurde diejenige Hautreaktion betrachtet, die 
mit der durch eine physiologische NaCI-Losung erzeugten Hautreaktion uberein
stimmt. Er lag fiir die Boratmischung auf der alkalischen, fiir Phosphatgemische 
auf der sauren Seite. Die indifferentealkalische Boratmischung war ihrem 
Molargehalt nach hypertonisch, die saure Phosphatmischung hypotonisch, 
woraus WAGNER schloB, daB die reizende Wirkung hypertonischer Losungen 
durch OH-Ionen, die der hypotonischen Losungen durch H-Ionen abgeschwacht 
werden kann. Weiters fanden HECHT und WAGNER, daB unter den Alkalien 
die Erdalkalien eine groBere Reizwirkung mit Ausnahme des Magnesiums 
zeigten, hingegen zeigt 'das Kalium einen starkeren Reiz. Unter den Anionen 
zeigen die Halogene geringe Schmerzhaftigkeit und geringen Reiz mit Ausnahme 
des Fluors. BOMMER, der die Neutralsalzreaktion an der Haut studierte, kam 
beziiglich intracutaner Injektion isotonischer Losungen der Chloride, des 
Natriums, Kaliums, Calciums, Magnesiums zu folgender Tabelle, welche die 
Lokalreaktionen verzeichnet. 

I Reflektori- Lokaler Pilo- I ' I Sekundare I Schmerz scher roter roter Hof motorische F:b~:~r Quaddel- Stichkanal 
Hof Reaktion ua e bi/dung 

Natrium - + - - Hautfarbe - wasserhell 

Kalium ++++ ++++ ± ++ hellrot - wasserhell 

Calcium - +++ + - weiB, 1++++ gelb-weiB 
spater ' gelb 

Magnesium - +++ ++ - dunkelrot - Blut 
I 

Die Magnesiumreaktion ist gefaBerweiternd, die Calciumreaktion lymphagog. 
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Zur Chemie der Haut. 
Im vorhergehenden Abschnitte wurden die physikalisch-chemischen Ver

haltnisse an der Rautoberflache, soweit sie Beziehungen zur Pharmakologie 
und zur allgemeinen Dermatotherapie aufweisen, besprochen. Es wurde ver
sucht, gewisse Fragen der Rauttherapie yom physikalisch-chemischen Stand
punkte, der' fiir die heutige Auffassung der Biologie und Medizin eine wesentliche 
Rolle spielt, zu betrachten. 1m nachfoIgenden seien einige Untersuchungs
ergebnisse wiedergegeben, die sich mit der Frage der Chemie der Haut beschiif
tigen, sofern sie fiir die Pharmakologie und Therapie herangezogen werden 
konnen. 

Die Beantwortung nach der chemischen Zusammensetzung der Raut kann 
nicht durch eine chemische For:r:nel oder durch Angabe einer Analyse erfolgen, 
da ja die Raut kein einheitliches Gebilde darstellt. Vom pharmakologisch
therapeutischen Standpunkte hat die rein chemische Betrachtung der Raut 
ein geringeres Interesse. Es sei auf die ausgezeichnete kritische Darstellung 
dieses Gebietes durch ERNST FREUND sowie auf die erschopfende Abhandlung 
von ROTHMAN und SCHAAF in vorliegendem Randbuch verwiesen. 

Es war das groBe Verdilpnst LUITHLENS, neue Gesichtspunkte fur das 
Studium der Rautchemie gebracht zu haben. Es gelang ihm der experimentelle 
und chemische Nachweis, daB das Reaktionsvermogen der Raut gegen auBere 
entzundungserregende Reize von ihrer chemischen Zusammensetzung abhangig 
ist. Die chemische Zusammensetzung hinwiederum ist durch den allgemeinen 
Stoffwechsel bedingt. In letzter Zeit haben sich vornehmlich KONIGSTEIN, 
URBACH, NATHAN und STERN, BROWN, KLAUDER und BROWN u. a. mit der 
pathologischen und physiologischen Chemie der Raut eingehend befaBt. 

Fur den Gehalt der Raut an Kationen ist nicht das einzelne Kation von 
Wichtigkeit, sondern, worauf LUITHLEN hinwies und wie einleitend erwahnt wurde, 
ihr gegenseitiges Verhaltnis zueinander. Die Bestimmung einzeIner Bestandteile 
wiirde zu Trugschlussen Veranlassung geben. So kann z. B. bei der Saure
vergiftung der Kalkgehalt des Blutes (.ALLERS und BONDI) .und auch der der 
Raut erhOht sein (LUITHLEN). Aus diesem Befunde wiirde man nicht auf 
einen Kalkverlust des Organismus schlieBen konnen, obwohl er tatsachlich 
vorhanden ist. 

Die Versuche LUITHLENS, die vodast 20 Jahren (19B) vorgenommen wurden, 
zeigten die Abhangigkeit der Reizbarkeit der Tierhaut von der Sauerung, von 
Zufuhr von oxalsaurem Natrium (dabei Erhohung) und von Kalkanreicherung. 
Er deckte dabei einen Zusammenhang zwischen Ernahrungsform und Ent
zundungsbereitschaft der Raut auf: reine Raferernahrung erhoht die Reaktions
fahigkeit der Kaninchenhaut allf entzundliche Reize, reine Griinfutterernahrung 
erniedrigt sie. LUITHLEN legte bei der Erklarung seiner Versuche groBen Wert 
auf die von ihm beobachtete Verschiebung des Verhaltnisses zwischen den 
einzelnen Kationen. Bei hoher Entziindungsbereitschaft der mit Raferfutter 
ernahrten Tiere fand er eine relative Verschiebung zugunsten von K gegeniiber 
Ca, Mg und Na, bei herabgesetzter Entziindungsbereitschaft (Griinfuttertiere) 
eine Verschiebung zugunsten von Ca und Mg gegeniiber Na und besonders 
gegeniiber K, ferner bei Salzsaurevergiftung eine Abnahme von Na und Zunahme 
von Ca und Mg und bei Natriumoxalatbehandlung eine Abnahme von K und 
Zunahme .von Ca, Mg und Na. Demnach wiirde eine relative K- und Na-An
reicherung mit erhohter Entzundungsbereitschaft, eine relative Ca- und Mg
Anreicherung mit herabgesetzter Entziindungsbereitschaft einhergehen. 

Diese fUr die Pharmakologie der Raut grundlegenden Versuche wurden 
nachpriifend bestatigt, blieben aber nicht unwidersprochen. Zunac4st betonte 
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HEUBNER, daB die Versuche LUITHLENS nur an je einem Tier gemacht wurden, 
so daB kein Beleg dafiir vorhanden war, daB die Unterschiede in den Resultaten 
tatsiichlich auf die verschiedene Erniihrung zuriickgefiihrt werden k6nnen. 
Konnte doch BROWN in neueren Mineralanalysen zeigen, daB die "Normal. 
werte" in Grenzen bis zu 300% schwankten. So ergab sich: 

Zahl der Analysen Material 
SchwankungsgroBe in % 

Ca I Mg I Na I K 

10 Mensch 174 190 137 201 
10 Hund 185 176 161 250 
10 Kaninchen 169 306 210 184 

Die Untersuchungen BROWNS stimmen mit den neueren Befunden von 
URBACH sowie von NATHAN und STERN iiberein. 

Wiihrend KLAUDER und BROWN bei ihren experimentellen Ekzemstudien 
LUITHLENS Angaben (allerdings nur an 6 Kaninchen, die 7-10 Tage der beson· 
deren Erniihrung ausgesetzt wurden) beziiglich Verminderung der Reizbarkeit 
durch Griinfutter und Vermehrung durch andere Kost (Hafer, Maisbrei, 
"tankage") bestiitigten, sahen sie im Gegensatz zu LUlTHLEN keine Anderung 
der Entziindungsbereitschaft bei subletalen und letalen Salzsiiure. und Natrium. 
oxalatvergiftungen. Nur in 70% stimmte die Beziehung zwischen Reizbarkeits
erniedrigung und Erh6hung des Calciumgehaltes und in 66% der Zusammen. 
hang zwischen geringer Reizbarkeit und geringer Kaliumgehalt iiberein. Auch 
konnten sie letzten Endes keine GesetzmiiBigkeit iiber die Beeinflussung des 
Mineralgehaltes der Haut durch verschiedene Diiitformen feststellen. 

Auch die Versuche BORN STEINS sprechen im Sinne von KLAUDER und 
BROWN. Diese Untersucherin fand, daB der Gehalt der Mii.usehaut an Ca und 
K sich durch verschiedene Ernii.hrung nicht beeinflussen lasse. Doch betonte 
URBACH, daB BORNSTEIN auf die Verschiebung des gegenseitigen Kationen
verhii.ltnisses keine Riicksicht genommen habe und daB die Variationsbreite 
fiir die Normalzahlen eine so groBe ist, daB bindende Schliisse nur mit gr6Bter 
Reserve gezogen werden k6nnen. 

C. F. HAHN konnte ebenfalls die Angaben LUITHLENS nicht voll bestiitigen. 
Er wies auf die individuell verschiedene Reizbarkeit der einzelnen Versuchstiere 
hin. Die Notwendigkeit, bei experi.ni.entellen Arbeiten die Versuchstiere immer 
vorher "auszuwerten" und zur Vermeidung von Versuchsfehlern individueller 
Natur an groBen Tierserien zu arbeiten, betonten ADLERSBERG und PERUTZ 
gelegentlich spii.ter zu berichtender Untersuchung iiber die Resorptionszeit 
einer intracutan gesetzten Kochsalzquaddel, die auch vom verschiedenen Salz· 
gehalt der Haut abhangig ist. 

Dagegen bestii.tigten HAYASHI sowie NEGISHI die LUITHLENSchen Angaben, 
wiewohl die hautanalytischen Werte von HAYASHI wesentlich von den Kat
ionenverhii.ltnissen LUITHLENS abweichen. Nach HAYASHI nimmt bei erh6hter 
Empfindlichkeit der Kaninchenhaut das Calcium absolut stark ab, das Kalium 
dagegen nimmt relativ zu. Dies entspricht den Befunden von NATHAN und STERN 
bei entziindlichen Hauterkrankungen des Menschen, die einen betriichtlichen 
Anstieg des Kaliums und eine relativ geringere Verminderung des Calciums 
fanden. 

Nach den vorliegenden Befunden diirfte demnach bei entziindlichen Prozessen 
eine Verschiebung des Verhii.ltnisses K: Ca zugunsten des Kaliums vorliegen. 
ROTHMAN und SCHAAF halten einen. Zusammenhang zwischen Entziindungs
bereitschaft und Mineralverschiebungen nach wie vor fiir fraglich. . 
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Wenn also die Versuche LUITHLENS nicht eine vollinhaltliche Bestatigung 
durch die Nachuntersucher erluhren, so sind sie immerhin fiir die Dermatologie 
von eminenter Bedeutung, da sie den Zusammenhang zwischen Ernahrung 
und Raut aufzudecken versuchten und den AnstoB gaben, sich mit dem Problem 
"Rautchemie und Pharmakc;>logie" der Raut naher zu befassen. 

Die Elektrolyte sowohl des Blutes als auch der Gewebe und der Zelle selbst, 
sind in einem bestimmten Mengenverhaltnis. Bie halten mit Zahigkeit an der 
Konstanz des Ionengleichgewichtes jest, so daB nicht nur von einem Baure-Basen. 
gleichgewicht, sondern auch von einem Elektrolytgleichgewicht gesprochen werden 
kann. Die physiologische Funktion der Zelle ist von einem bestimmten Mengen
verhaltnis der einzeInen Ionen abhangig. Werden, wie es LUITHLEN sowie 
C. F. HAHN getan haben, Tiere so gefiittert, daB ihr Basengleichgewicht 
dauernd gestort wird, z. B. Kaninchen ausschlieBlich mit Griinfutter, so er· 
kranken sie und gehen zugrunde. JACQUES LOB konnte in Versuchen an dem 
Seefisch Fundulus zeigen, daB sich Kalium- und Natriumionen dann kompen
sieren, wenn sie im Verhaltnis 1 : 17 stehen. In jedem anderen Verhaltnis 
wirken sie giftig. 'MELTZER und AUER konnten nachweis en, daB ein Antago
nismus zwischen Oalcium- und Magnesiumsalzen besteht. Magnesiumsalze er
zeugen beim Versuchstiere eine vollstandige Narkose des Zentralnervensystems, 
die einige Stunden anhalt. Intravenose Einspritzung mit Calciumsalzen hebt 
diese Magnesiumnarkose fast sofort auf. BECIu wies darauf hin, daB das 
Magnesium den Mechanismus des Calciumstoffwechsels lenkt. Nach Applikation 
von Magnesiumsalzen kann es sowohl zu einer Zuriickhaltung des Calciums 
im Organismus, als auch zu einer Aust;!cheidung desselben kommen. Wahrend 
Natrium die Erregbarkeit im Nerven und Muskel erhoht, wirkt ein erhohter 
Kaliumgehalt auf die Zellen lahmend. Kalium muB nach klinischen und experi
mentellen Erfahrungen als Herzgift bezeichnet werden. Am isolierten Rerzen 
geniigt ein geringer UberschuB von Kaliumchlorid in der Umspiilungsfliissigkeit, 
urn eine Abschwachung der Rerztatigkeit bis zum volligen Stillstand in Diastole 
zu veranlassen. Calciumchlorid wirkt antagonistisch, d. h. eine auch nur geringe 
Vermehrung dieses Salzes in der Umspiilungsfliissigkeit ruft Verstarkung der 
Kontraktionen bis zum Stillstand des Rerzens in Systole hervor. KOLM und 
E. P. PICK fanden, daB kleine Mengen von Kaliumchlorid auf das primare 
Reizbildungszentrum im Sinusknoten anregend wirken, wahrend sie die tertiare 
heterotrope Reizbildung im Rlsschen Biindel lahmen - eine Lahmung, die 
durch KaIksalze behoben werden kann. Die normale Zellfunktion ist demnach 
nicht nur von der Anwesenheit der Kationen Kalium, Oalcium, 'Natrium, Ma
gnesium abhangig, sondern auch von der entsprechenden Verteilung der Elektrolyte. 

Von den antagonistisch wirkenden Kationen sind die wichtigsten das Kalium 
und das Calcium. ZONDEK und KRAUS meinen auf Grund ihrer Versuche, daB 
nicht, wie bisher geglaubt wurde, das Kalium den Vagus reize und das Calcium 
den Sympathicus errege, sondern umgekehrt: Der Vagus dirigiert die Kalium
verteilung in und urn die Zellen, der Sympathicus die des Calciums. Der Ant
agonismus der Kationen Kalium und Calcium sei in manchen Beziehungen mit 
dem Antagonismus Sympathicus und Vagus gleichzusetzen, in dem Sinne, daB 
der NerveneinfluB die Kationen dirigiere. Man miisse annehmen, daB Vagus 
und Sympathicus sich in die Aufgabe teilen, die Konzentrationsanderungen 
der Elektrolyten hervorzubringen. Der Vagus solI die Konzentrationsanderungen 
in dem Sinne hervorrufen, daB das Kalium im Vordergrund steht, der Sym
pathicus in dem Sinne, daB das Calcium das Ubergewicht erhalt. So ruft die 
Verschiebung des Elektrolytgleichgewichtes Funktionsanderungen hervor und 
leitet Prozesse ein, die man als Wirkung der vegetativen Nerven aufzufassen 
gewohnt ist. 
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Auch E. FRANK stellt sich auf den Standpunkt, daB relative Calciumver
mehrung auf den Sympathicus wirke, relative Kaliumvermehrung parasym
pathische Reizwirkungen habe. SOOMAZZONI schlieBt sich ebenfalls der Ansicht 
ZONDEKS an: Calcium-Sympathicus-Adrenalin bilden eine koordinierte Reihe, 
denen gegenuber die Kalium-Vagus-Muscarin-Reihe stehe. Beirn Normalen 
ist das Verhaltnis K : Ca = 2 : 1. Bei 30 Fallen von Ekzem alier Stadien 
konnte er eine Vermehrung des Calciums feststellen, die in der Abheilung 
verschwindet. Gegen die Anschauung ZONDEKS wendet sich EHRISMANN; es 
besteht nicht immer eine Identitat der Adrenalin- und Calciumwirkung. 

Auf die interessanten Verhaltnisse der Elektrolytgegensatze solI hier nicht 
naher eingegangen werden, es sei auf die diesbezuglichen Untersuchungen und 
Monographien von TSORERMAK, HENDERSON, HOWELL, KRAus und BRUGSOR, 
E. P. PIOK, o. LOW! und ZONDEK verwiesen. . 

. WATERMANN hat als erster durch die MAOALLUMSche Methode an der normalen 
und kranken Haut festgestellt, daB sich Kalium normalerweise in der Epi
dermis, in den Haarbalgen, Drusen und Haaren, das Calcium aber sich aus
schlieBlich im kaliumarmen Bindegewebe befinde. Doch andert sich bei jeder 
Reizung der Haut p16tzlich das antagonistische Normalbild der Haut: Nach 
Teerpinselungen (WATERMAN), Rontgenbestrahlungen (LIEBER), Lichtbestrah
lung (GANS) dringt aus der Cutis das Calcium in die bis dahin kalkfreie Epidermis. 

Histochemisch wurde von DARN ein Antagonismus in der Kalium-Calcium
verteilung der menschlichen Haut festgestellt. Die Talgdrusen enthielten nur 
Calcium, die SchweiBdrusen nur Kalium. Auch in den ubrigen Hautschichten 
ist ein Antagonismus vorhanden, so zwar, daB Calcium hauptsachlich eine 
Affinitat fiir die Cutis, Kalium fiir die Epidermis hat. 

Nach KLEINMANN kommt Calcium in den Geweben und Gewebssii.ften als 
Ion ih gesattigter und ubersattigter Form, als Komplexsalz, als Kolloid und 
als EiweiBverbindung vor. Knorpel und Bindegewebe besitzen deshalb ein 
starkeres Bindungsvermogen rur Calcium, weil diese Gewebe deutlich sauerer 
Natur sind als EiweiBkorper aus Muskulatur und Organen. . 

Weitere grundlegende Untersuchungen uber den Oalciumgehalt der gesunden 
und kranken Haut stammen von O. GANS. Mittels des MAOALLuMschen Calcium
nachweises gelang es ihm, eine Verschiebung im Calciumgehalt von Cutis, bzw. 
Epidermis bei exsudativen und proliferativen Hauterkrankungen festzustellen. 
In der gesunden Haut ist Calcium hauptsachlich im Bindegewebe der Haut, 
bei den fr"iiher erwahnten pathologischen Prozessen in erster Linie im Epithel 
vorhanden. Hier tritt eine Anhaufung auf, die in ihrer Lokalisation gewisse 
Unterschiede bei den verschiedenen Dermatosen zeigt. Beim Ekzem ist die 
Lagerung hauptsachlich intercellular, und zwar bei den nassenden Formen 
dichter wie bei den trockenen. Bei diesen findet ein allmiihlicher Ubergang 
von der inter- zur intracellularen Lagerung statt. Das Kalium findet sich bei 
den gleichen Veranderungen verstarkt in den Schupp en und Krusten. DaB 
es sich bei der Verschiebung des Calciums in erster Linie um exsudative Vor
gange handelt, wurde von GANS und PAKHEISER durch Untersuchungen kurz 
mit Hohensonne belichteter Haut nachgewiesen. An diesen Stellen tritt namlich 
eine deutliche Calciumverschiebung in den oberen Papillarkorpern und der 
Epidermis auf, wahrend die nicht bestrahlte Umgebung normal ist. Fiir das 
Schwinden des Calciums aus der Zelle und dessen Auftreten in den Intercellular
raumen der Epidermis kommt eine Durchlassigkeitsanderung der Zellmembran 
in Frage, die GANS sowie GANS und SOHLOSSMANN mittels Indicatorenmethode 
und Priifung der Polarisierbarkeit des Gewebes feststellten. Die auBerst wert
vollen Versuche von GANS deckten Zusammenhange zwischen der Calcium
verschiebung und Permeabilitatssteigerung auf. 
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Bei den bisherigen Untersuchungen wurde ein groBes Gewicht auf die blut
ckemische Analyse gelegt, um HautstOrungen durch die Anderungen des Kalium
Calcium- Quotienten aufzudecken. 

Nach JANSEN und Low betragt der normale Kaliumgehalt des menschlichen 
Blutserums, bestimmt nach der Methode von KRAMER-TISDALL 18,4-21,3 mg%, 
der nach dem Verfahren von DE WAARD bestimmte Calciumgehalt 10,2 mg%. 
Nun wiesen PERUTZ und BRUGEL sowie BRACK darauf hin, daB die Ionenver
schiebung im Gewebe eine andere wie die Elektrolytverschiebung im peripheren 
Blute ist: Die Veranderungen von Calcium und Kalium im Blut oder in der 
Nahrfliissigkeit sind als Spiegelbilder der sick in den Geweben abspielenden Ver
iinderungen anzuseken. Eine Verschiebung des Kalium-Calciumgehaltes im Blute 
zugunsten des Calcium weist auf eine Anreicherung von Kalium im Gewebe, 
also auf Grund der ZONDEK-KRAusschen Anschauung auf eine Parasympatkicus
wirkung hin und umgekehrt eine Versckiebung im Blute zugunsten des Kalium 
aut eine Anreickerung von Calcium im Gewebe una eine Sympatkicuswirkung kin. 
Da abyr bei jedem physiologischen Vorgang beim Funktionieren des Agonisten 
auch der Antagonist in Wirkung tritt, kann bei einer Calciumvermehrung auch 
gleichzeitig eine Kaliumvermehrung eintreten. Dies entspricht den Versuchen 
von BILLIGHEIMER, DRESEL und KATZ und W OLLHEIM. Die durch den Ant
agonisten hervorgerufene Anderung ist natiirlich eine viel geringere als die 
Anderung, die durch die agonistische Wirkung auftritt. PERUTZ und BRUGEL 
zeigten bei der Erlenholzdermatitis, daB die nach oraler Applikation von Pepton 
erfolgte Anderung des Kalium-Calciumquotienten zugunsten des Calciums als 
echtes Spiegelbild der im Gesamtorganismus sich abspielenden Vorgange auf
zufassen sei, indem sie den Sympathicus durch Ergotamin, die aus dem Mutter
korn von SPIRO und STOLL isolierte Base, die nach den Untersuchungen von 
ROTHLIN, .AMSLER sowie KOLM und E. P. PICK negativ sympathicotrop wirkt, 
lahmten und hierauf .nach Peptonzufuhr ein Sinken der Calciumwerte bei ganz 
geringer Steigerung des Kaliumgehaltes erhielten: 

I 

Calcium Quotient 
Zeit Kalium in mg% in mg% Kalium: 

Calcium 
I 

9 Uhr 50 Min. 21,7 11,4 I,ll 
9 Uhr 55 Min. 0,25 mg Ergotamintartrat subcutan 

10 Uhr 55 Min. 21,3 12,2 1,76 
11 Uhr 5 Min. 5,0 mg Pepton per os 
11 Uhr 30 Min. 21,8 25,6 1,18 

Die Ergebnisse von Untersuchungen des K - und Ca·· -Spiegels im Blut
serum lieBen NATHAN und STERN folgende Einteilung der Dermatosen vor
~ehmen: Bei akuten Dermatosen vom Typ der Erytheme ohne ausgesprochenes 
Odem kam es auf der Hohe des Erythems zu K· -Abfall und zu Ca·· -Anstieg. 
Mit dem Riickgang des Erythems kamen wieder normale BlutverhiHtnisse. 
Bei akuten Dermatosen mit Odembildung auf der Hohe der Erkrankung sind die 
Kalium-Werte erhOht, wahrend der Odemriickbildung erfolgt Kaliumabfall zu 
normalen oder subnormalen Werten. Bei chronischen Dermatosen zeigen sich 
nur dann Veranderungen, wenn akute Symptome interkurrieren. PERCIVAL 
und STEWARD fanden nur in vereinzelten Fallen (Morbus RAYNAUD, Lupus 
erythematodes) eine Herabsetzung des Blutcalciumspiegels. Diese Herab
setzung bringen sie aber nicht in direkte Beziehung zu der betreffenden Der
matose, sondern zu dem schlechten Ernahrungszustand, zu der Fiitterung mit 
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Parathyreoideaextrakt, die wohl den Kalkspiegel, nicht aber das klinische 
Bild beeinfluBte. 

Eine Speicherung von Kalium und Calcium in der Haut kann nicht ange
nommen werden (BORNSTEIN), da durch verschiedene Ernahrungen der Gehalt 
der Mausehaut an Calcium und Kalium nicht erhoht wird. 

Pharmakologie des Calciums. 
Es wurde auf die Verhaltnisse der Kationen im Blute und Gewebe deshalb 

naher eingegangen, weil eines dieser Elektrolyte, das Oalcium, eine groBe Rolle 
in der Therapie spielt. Die Wichtigkeit des Calciums fUr Gedeihen und Gesund
heit von Mensch und Tier findet auf dem Gebiete der MediziIl. und Tierzucht 
volle Beriicksichtigung. RINGER erkannte die hohe Bedeutung der Kalksalze 
fUr die verschiedenen Organe und besonders fUr das Herz. Nach ihm haben 
HAMMARSTEN und WRIGHT weitere Erkenntnisse gebracht durch die Beobachtung, 
daB das Blut einen bestimmten Calciumgehalt haben muB, um gerinnen zu 
konnen. HAMBURGER und DE HAAN wiesen auf die Forderung der Phagocytose 
durch Zufiihrung von Kalk hin. Hieran schlossen sich die grundlegenden Arbeiten 
der Wiener pharmakologischen Schule von HANS HORST MEYER. Es ist unmog
lich, die iiber den Kalksto£fwechsel vorliegende Literatur auch nur annahernd 
zu beriicksichtigen, es sollen hier hauptsachlich nur jene Arbeiten herangezogen 
werden, die ffir die Pharmakologie der Haut von Wichtigkeit sind. 

1m Jahre 1896 berichtete WRIGHT iiber Heilerfolge durch Verabfolgung von 
Kalksalzen bei verschiedenen Hauterkrankungen (Urticaria, Serumexanthem) 
und empfahl auch, bei Erysipel und Schleimhauta££ektionen, bei Trans- und 
Exsudaten therapeutische Versuche mit Calcium anzustellen. Dorch die experi
mentell-pharmakologischen Untersuchungen von CHIARI und JANUSCHKE er
hielt die Calciumtherapie ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Sie fanden, daB 
die durch Senfoleintraufelung in die Kaninchenkonjunktiven bedingte starke 
Hyperamie und Chemosis nach Kalkanreicherung ausbleibt, ebenso'die experi
mentell gesetzten Pleura- und Perikardergiisse. LUITBLEN konnte feststellen, 
daB die Reaktion der Haut am Versuchstier durch Kalkzufuhr wesentlich 
herabgesetzt wird. Ais Ursache dieser Erscheinung wird eine Erhohung der 
Gerinnbarkeit des Blutes, eine Herabsetzung der GefaBdurchlassigkeit und 
eine Abdichtung der GefaBwande angenommen, die wahrschemlich auf eine 
Anderung der Kolloide in den Endothelien zuriickzufiihren ist.· 

Ganz allgemein gesprochen ist das Calcium befahigt, die Reaktion der Zelle 
gegen Schadigung jeder Art einzuschranken und zu hemmen (WEICHHARDT 
und SCHRADER); auf das vegetative Nervensystem iibt es eine' beruhigende 
Wirkung aus, die durch Brom verstarkt werden kann (CHIARI und FROH
LICH) ; es mindert die Erregbarkeit der adrenalinempfindlichen Apparate 
und unterdriickt das Adrenalinfieber (FREUND); ferner ist es imstande, wie 
O. LOEWI nachwies, die Muskarinwirkung aufzuheben. Calcium und Stro
phantin wirken synergisch (LoW!, KONSCHEGG). Es beseitigt durch seine Ein
wirkung auf das vegetative Nervensystem die durch Paraphenylendiamin 
erzeugte 6dematose Anschwellung der Zunge und des Bindegewebes von Hals 
und Kopf (MEISSNER). Uber die Beziehung der Kalksalze zu den Epithel
korperchen und zur Tetanie sei auf die zusammenfassende Darstellung von 
PFEIFFER und MAYER, ERDHEIM u. a. verwiesen. 

Das antirachitische Vitamin ermoglicht die Kalkapposition. Durch bestrahltes 
Ergosterin in weit iiber das therapeutische MaB hinausgehenden Dosierungen 
gelingt es experimentell, besonders bei der Katze eine Kalkablagerung auBer 
in den Knochen in den Geweben der verschiedensten Organe hervorzurufen 
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(REYER und KALKHOFF, KREITMAIR und MOLL, SCHMIDTMANN, KREl'l'MAIR 
und HINTZELMANN, WENZEL u. a.). Durch Verfolgung der phosphatamischen 
Kurve konnte W ARKANY zeigen, daB die erste Folge der D-Vitaminzufuhr 
sowohl· beim rachitischen Kind als auch bei der experimentellen Rachitis ein 
Ansteigen des krankhaft erniedrigten Phosphatspiegels im Blute ist. Erst dann 
tritt die Verkalkung ein. Andererseits konnte READ zeigen, daB Chaulmograol 
und die daraus gewonnenen Athylester der Hydrocarpussaure beim Kaninchen 
eine erhebliche Steigerung der Calcium-Ausscheidung durch die Niere bewirken. 
So trat 7 Tage nach intraperitonealer Injektion des rohen 01s eine Steigerung 
von 6,9 mg auf 95,2 mg Calcium in der 24stiindigen Harnmenge auf, wahrend 
der Gesamtstoffwechsel eher eine Herabsetzung erfuhr. Die mit todlichen 
Dosen des 01s behandelten Tiere zeigten eine Verminderung des Calciumgehaltes 
im Blut. Daher ist die Behandlung fortgeschrittener Leprafalle, die mit Ein
schmelzung von Knochengewebe durch Vermehrung der Kalkausscheidung 
einhergehen (BONLAY und LEGER, MUIR) mit hohen Dosen des Chaulmograols 
oder seiner Derivate kontraindiziert (READ). 

Die Hemmung der Entziindungsbereitschaft, der natiirliche Schutz gegen 
Infektionserreger kann aber unter Umstanden verhangnisvoll werden (MEYER 
und GOTTLIEB ,BULLOCK und CRAMER), so daB sich dabei gewisse, spater 
zu besprechende Indikationen fiir die Therapie ergeben miissen. 

Beziiglich Anwendung der einzelnen Calciumsalze weist STARKENSTEIN 
darauf hin, daB ihre Wirksamkeit abhangig ist von ihrer Losungsiahigkeit, 
von ihrem Dissoziationsgrad und der Beschaffenheit des zugehorigen Anions 
insofern, als die Salze anorganischer Sauren und organischer mit nichtverbrenn
barem Anion wesentlich starker wirken als die mit verbrennbarem Anion. 

Beziiglich der Theorie der Calciumwirkung sei noch auf folgende Unter
suchungen verwiesen: ROSENOW konnte eine Verminderung der Fluorescin
ausscheidung in die vordere Augenkammer bei mit Calcium vorbehandelten 
Kaninchen feststellen und schloB auf eine Abdichtung der GefaBe. LEHNER 
stellte zur Priifung der entziindungshemmenden Wirkung des Calciums Ver
suche an Menschen an, in welchen das Calcium auf exogenem Wege durch intra
cutane Einspritzung und durch Iontophorese in die Haut gebracht wurde. 
Hierauf wurde in der so vorbehandelten Hautstelle eine urticariogene Substanz' 
(Morphium, Serum usw.) eingespritzt. Es konnte eine Verminderung der Quaddel 
als auch des sie umgebenden hyperamischen Hofes gegeniiber der Kontrollstelle 
beobachtet werden. Die entziindungshemmende Wirkung war bloB an den 
Stellen vorhanden, in welchen das Calcium appliziert wurde und dauerte vier 
Tage. Die Entziindungsbereitschaft der Haut gegeniiber urticariogener Sub
stanzen war nach intravenoser Calciuminjektion an der ganzen Hautober
flache herabgesetzt, am ausgesprochensten 30 Minuten nach der Einspritzung. 
LEHNER ist der Ansicht, daB neben einer GefaBpermeabilitatsanderung auch 
die Veranderung des Gewebes, dessen Quellungsdruck herabgesetzt wird, eine 
groBe Rolle spielt. 

ENZO BrzzozERO, der iibrigens die Befunde von LEHNER nicht bestatigen 
konnte, stellte folgende Hypothese der Calciumwirkung auf: Calcium wirkt 
vorwiegend durch kleine Shocks im Blute und in den verschiedenen Geweben, 
die den Kranken allmahlich seiner Eigentiimlichkeit berauben, auf das Antigen 
zu reagieren, und die ihm so seine normale Sensibilitat wiedergeben. Daneben 
kommt noch die verminderte Durchlassigkeit der GeiaBwand und Zellmembran, 
sowie die Wirkung aui das vegetative Nervensystem in Frage. 

SANNICANDRIJ konnte bei intravenoser Verabreichung von Calcium keine 
erhohten Blutwerte, wohl aber einen Anstieg der Diurese finden. Er fiihrt die 
therapeutische Wirksamkeit des Calcium auf die Entwasserung der Gewebe 
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zuruck. Am besten wird diese Entwasserung durch Praparate mit hohem 
Harnstoffgehalt (z. B. Afenil) erreicht. 

Bezuglich der Pharmakologie des Calciums sei noch auf die Untersuchungen 
von HEUBNER verwiesen, der bei Verwendung groBer Dosen an Versuchstieren 
ein Krankheitsbild auf tr et en sah, das durch eigentumliche Gleichgewichts
storungen und Ataxien gekennzeichnet ist und allmahlich durch allgemeine 
Lahmung zum Tode fiihrt. Das Krankheitsbild ist am Fleischfresser deutlicher 
ausgepragt als am Kaninchen. 

Weiters beobachtete HEUBNER, daB saures oder neutrales Natriumphosphat 
die todliche Calciumdosis auf fast die Halite herabzusetzen imstande ist, wenn 
es kurz nach der Calciuminjektion eingespritzt wurde. Calciumphosphat wurde 
von HEUBNER fiir diese Wirkung verantwortlich gemacht. N ach HEUBNER 
ist ein wichtiger Teil der Calciumwirkung nicht dem freien Calciumion, sondern 
dem kolloidalen Calciumphosphat zuzuschreiben. 

Wenn Calciumionen den Muskeln oder ihrer Zwischenflussigkeitentzogen 
wird, steigt ihre Erregbarkeit. Umgekehrt setzt eine Vermehrung des Kalk
gehaltes die neuromuskulare Erregbarkeit herab, so daB Kalkzufuhr die patho
logisch gesteigerte Erregbarkeit nervoser Gebilde (z. B. bei Tetanie) aufhebt. 
Nach FREUDENBERG und GYORGY besteht bei der Tetanie keine absolute Er
niedrigung des Kalkbestandes, sondern eine Herabsetzung der Calciumionisie
rung. Eine Vermehrung der Calciumionen im Blute kann durch Salmiak 
(FREUDENBERG und GYORGY), durch saures Ammonphosphat (ADLERSBERG und 
PORGES) oder durch Salzsaure (SCHEER) erfolgen (cf. S. 24). 

Andererseits zeigten HALDANE, HILL und LUCK, daB Calciumchlorid Acidose 
erzeugt, indem Bicarbonat sukzessive im Korper durch Chlorid ersetzt wird, 
so daB die Frage vorlag, ob die Dampfung der neuromuskularen tTt>ererregbar
keit durch Steigerung der Ca- oder H-Ionen zustande kommt. Aber auch fur 
die entzundungshemmende "adstringierende Fernwirkung" an Haut und 
Schleimhauten und fur die GefaBdichtung nach Darreichung von Calcium 
war es fraglich, ob sie durch das Calciumion oder durch die Saure bedingt sei, 
zumal WIELAND und SCHON durch das acidotisch wirkende Ammoniumchlorid 
denselben Effekt wie durch Calciumchlorid erhielten. KATE FURST konnte 
ferner zeigen, daB Saurezufuhr ebenso entzundungswidrig wirkt wie Chlor
calciumgaben. In beiden Fallen konnte sie eine Abnahme d.es Bicarbonatgehaltes 
des Blutes feststellen, die dann eine Zunahme der verfugbaren Ca-Ionen ver
ursachte. In beiden Fallen kommt es zu einer Verschiebung des Saurebasen
gleichgewichtes nach der sauren Seite. 

Die Kalktherapie 1 wurde zur Behandlung der verschiedensten Dermatosen 
herangezogen. So gab es N OBL bei juckenden Hautkrankheiten; KAEWEL 
intravenos bei Hydroa aestivalis und Urticaria, STALKER bei Erythromelalgie, 
RASCH bei Parapsoriasis. KRITSCHEWSKI und Popow behandelten die Haut
tuberkulose mit intravenosen Einspritzungen von Calciumchlorid. KWIAT
KOWSKI hat'te gunstige Erfolge bei Ekzem und Dermatitis herpetiformis DUH
RING. LAMPRONI empfahl Chlorcalcium, COPELLI r€ctale Einlaufe einer Calcium
Gelatinelosung bei Ekzemen. SIEBEN erzielte bei der Behandlung der Purpura 
Erfolge, da seiner Ansicht nach neben der Erhohung der Gerinnbarkeit des 
Elutes eine Einwirkung auf die Kolloide im Sinne einer Entquellung erfolgt. 
Von der Uberlegung ausgehend, daB der EinfluB des Calciums auf die Kolloid
membran sich beziehe, wodurch die Erhohung der kolloidalen Quellbarkeit und 
die groBere Permeabilitat zur Norm zuruckgefiihrt werde, gab HUBSCHl\iANN 

1 Wenn man von "Kalktherapie" spricht, meint man die Calciumionen, welche die 
Durchlassigkeit vermindem und therapeutisch ausgeniitzt werden. 

Handbuch der Haut· u. Gcschlechtskrankheiten. Y. 1. 3 
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Calcium beirn Bromoderma. FUIJTA gab es bei anaphylaktischen Erkran
kungen. Nach seinen Untersuchungen iibt es einen ungiinstigen EinfluB auf 
den bindenden Mechanismus des Komplementesaus, verursacht jedoch keine 
Zerstorung des Komplementes selbst. GIAMBELOTTI untersuchte die Verande
rungen der Haut bei gleichzeitiger Feststellung des Harnsaure-, Glykose- und 
Chlorgehaltes des Blutes nach intravenoser Calciuminjektion: Die das physio
logische MaB iibersteigende Uricamie kehrt zu normalen Werten zuriick, wahreiid 
sie bei normalem Befund unverandert bleibt. In gleicher Weise verhalt sich 
die Glykamie. Die Chloramie zeigt keine bestimmten Veranderungen. Gleich
zeitig mit der Riickkehr der Glykamie und Uricamie zu normalen Werten 
erfolgt eine Besserung der Dermatose. SIROTA empfahl die Acne vulgaris mit 
intravenosen Calciumeinspritzungen zu behandeln. BrzZOZERO erzielte zumeist 
gute Erfolge bei Ekzemen exsudativer Art. BAR hatte "frappante" giinstige 
Wirkung mit Calcium "Sandoz" bei der Psorias arthropathica. MONooRPs erzielte 
mit der Calciumtherapie bei akuten Formen der Urticaria und beim QUINOKE
schen Odem gute, bei Hamorrhagie und chronischen Prozessen wechselnde 
Erfolge. 

Dagegen konnte THOMMEN weder einen therapeutischen noch prophylakti
schen Wert der Calciumtherapie bei Asthma, Heufieber, angioneurotischem 
Odem und Urticaria finden. 

Nach LUITHLEN ist die Calciumtherapie angezeigt bei allen exsudativen, 
vorzugsweis€ akuten Prozessen. Bei chronischen Entzundungen, bei denen Ge
websneubildungen und GefaBveranderungen bestehen, ist keine Wirkung zu 
erwarten. Die akute exsudative Dermatitis, das Erythem und die Urticaria 
werden durch Kalkbehandlung ebenso giinstig beeinfluBt wie die Katarrhe der 
Schleimhaut. 

Bei der intravenosen Einspritzung von Calciumpraparaten tritt ein eigen
tiimliches Hitzegefiihl auf. EHRENWALD stellte Untersuchungen iiber diese 
Warmeparasthesien an. Versuche an Kranken mit peripheren Sensibilitats
storungen ergaben, daB diese Warmeparasthesien auch in solchen Gebieten 
auftraten, deren cerebrospinale sensible Versorgung aufgehoben war. Die 
Untersuchung spinaler FaIle lehrte, daB der Calciumeffekt weder auf die cere
brospinalen Systeme noch auf die antidrome Leitung motorischer Nervenfasern 
zUriickgefiihrt werden kann. Adrenalin kann die Warmeparasthesien subjektiv 
verstarken; steht doch Calcium in engen Zusammenhangen zum sympathischen 
System. Die Wiirmepariisthesien konnen auch in solchen Gebieten auftreten, 
in denen eine relative Blockade durch eine spinale Erkrankung besteht. Die 
verschiedenen Ausbreitungsgebiete der Wiirmeparasthesien resultieren aus der 
ungleichen Erregung peripherer, spinaler und corticaler .Augriffspunkte. 

Es muB noch eine Wirkung des Calciums besprochen werden, namlich die 
adstringierende Eigenschatt der Kalksalze. Das Calciumion hat im Gegensatz 
zum kolloidlOsenden EinfluB del' Natriumionen eine kolloidverfestigende geloide 
Wirkung auf die Zellen (SOHADE). Diese Kolloidverfestigung betrifft nament
lich die Plasmahaut der Zellen: die Zellmembran wird derber und weniger durch
lassig. Wird Kalkwasser (Aqua calcis), das Calciumhydrooxyd zu ungefiihr 
0,15% in Wasser gelOst enthalt, auf wunde und nassende Flachen appliziert, 
so verbindet sich das Calciumhydrooxyd mit Fettsauren zu unloslichen Seifen 
und verdrangt so die lipoiden Bestandteile der Gewebe. Durch die kohlensauren 
Salze des Sekretes wird Calciumcarbonat ausgefallt, das als feiner Niederschlag 
eine schiitzende Decke fiir das darunterliegende Gewebe bildet. Da es die bei 
der Entziindung auftretende lokale Acidose zu neutralisieren vermag, kann es 
in diesem Sinne als Antiphlogisticum verwendet und als solches iiberall dort 
herangezogen werden, wo ein saurer Umschlag kontraindiziert ist. 
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Zu gleichen Teilen mit LeinO! gemischt, wird es als Brandliniment thera
peutisch herangezogen. Als Kiihlpasta verwendet es UNNA in folgender Zu
sammensetzung: Aq. calcis, 01. lini aa 20,0, Creta alba, Zinci oxydat. aa 30,0. 

Kalk wird entweder innerlich oder intravenos gegeben. Bei subcutaner Injek
tion kann es leicht zu Schorfbildung kommen. Die chemisch-pharmazeutische 
Industrie hat eine Menge Kalkpraparate auf den Markt geworfen, denen allen 
die oben beschriebene Wirkung in mehr minder ausgepragtem MaBe zukommt. 

Von Nebenwirkungen sei die bei der Kalktherapie auftretende Obstipation 
erwahnt, die durch EinfluBnahme auf das vegetative Nervensystem bedingt ist. 
Das bei intravenoser Einspritzung von Kalksalzen entstehende starke Ritzegefiihl 
kann vermindert oder fast ganz vermieden werden, wenn man die Injektion 
sehr langsam vornimmt. 

Atophan. 
Eine ahnliche Wirkung wie Kalk entfaltet Atophan auf der Raut. Atophan 

ist eine 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure. 
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Es wird in Amerika Oinchophen genannt, das N ovatophan, N eocinchophen, 
resp. Tolysin. Nach DOHRN ul).d NrcOLAIER veranlassen' die Chinolincarbon
sauren eine starke Steigerung der Harnsaureausscheidung. Bei Gichtkranken 
sollen mit diesem Mittel recht giinstige Erfolge erzielt werden (WEINTRAUD). 
Nach den Untersuchungen von WIECHOWSKI handelt es sich dabei urn ein 
Herablassen und Freimachen der im erkrankten Gewebe befindlichen Harn
saure, andererseits konnten WIECHOWSKI und STARKENSTEIN eine entzundungs
hemmende, analgetische und antipyretische Wirkung des Atophans feststellen. 
Nach MENDEL lahmt es die Leukocyten und vermindert die eitrige Entziindung. 
Doch ist die Entzundungshemmung durch Atophan anders als die durch Calcium
salze bedingte zu erklaren. Wahrend durch Chlorcalciumgaben eine Abnahme 
des Bicarbonatgehaltes des Blutes erfolgt (K. FURST), konnte KATE FURST 
experimentell feststellen, daB bei der entziindungshemmenden Wirkung des 
Atophans das Kohlensaurebindungsvermogen des Blutes ungestort bleibt. 
Es kommt aber zu einer starken Erniedrigung der Hauttemperatur, die, ebenso 
wie die durch ortliche Abkiihlung hervorgerufene, entziindungswidrig wirkt. 

Fiir den Kaltbliiter ist Atophan schon in geringen Mengen deutlich toxisch. 
Das Zentralnervensystem und besonders der nervose Herzapparat wird gelahmt. 
Die Giftigkeit ist durch die Phenylgruppe bedingt, da die Cinchoninsaure (Chino
lin-4-carbonsaure) nahezu vollig ungiftig ist (S. FRANKEL). Der Hauptteil 
der pharmakologischen Wirkung des Atophans beruht nach den Versuchen von 
CIUSA und LUZZATTO auf dem in a-Stellung befindlichen Phenylrest. 

LUITHLEN empfahl die Atophantherapie auBer als atiologisches Mittel bei 
Ekzemen der Gichtkranken noch bei Entziindung der Raut, wobei bei Storungen 
des Purinstoffwechsels eher Atophan, bei den iibrigen exsudativen Prozessen 
Kalk gegeben werden solI. 

LUITHLEN beobachtete, daB bei Ekzem der 'Gichtkranken im Gefolge der auf 
Atophan eintretenden Harnsaureausscheidung Herpeseruption am Genitale 
und voriibergehende Verschlechterung der entziindlichen Hauterscheinungen 
auftraten, die er als Reizzustande durch die sich ausscheidende Rarnsaure 
auffaBte. FRUHWALD empfahl die Atophantherapie bei Urticaria, Strophulus 
und Prurigo, und zwar gab er bei Erwachsenen 3-4 g taglich durch 3-4 Tage_ 

3* 
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Antiphlogose YOm Blute aus. 
Es sei an dieser Stelle darau£ verwiesen, daB einige zentralanalgetisch wirkende 

Substanzen eine Antiphlogose vom Blute aus bewirken. Auf Grund der Unter
suchungen von SPIESS sowie von BRUCE kann der Entzundungsvorgang als 
Erregung des Entzundungsreflexbogens au£gefaBt werden. Er setzt sich aus 
der sensiblen N ervcncndigung, aus der sensiblen Leitungs£aser und dem zuge
horigen Blutge£aB zusammen. Der Angriffspunkt £lines Entzundungsreizes 
kann einer oder mehrere dieser Abschnitte sein. Wie die Erregung sensibler 
Nerven auf dem Wege eines dem Axonreflexe analogen Reflexes £line Hyperamie 
erzeugt, bringt die Unterdruckung dieser Erregung das Auftreten £liner Hyper
amie oder diese selbst zum Schwinden. Eine Entzundung wird nicht zum Aus
druck kommen, wenn es gelingt, die vom Entzundungsherd ausgehenden, zentri
petal in den sensiblen Nerven verlaufenden Reflexe z. B. durch Anasthetica 
auszuschalten. Die entzundungshemmende Wirkung der Kalte durch Auflegung 
von Eisbeuteln, bei der es aber dabei auch auf den zirkulationsverlangsamenden, 
gefaBverengernden und die Leukocyten lahmenden EinfluB niedriger Temperatur 
ankommt, hat dadurch eine Erklarung. Von den Anastheticis konnen nur die 
schwer- oder unloslichen in Frage kommen. Ahnlich wie die Kalte hemmen 
auch die Streupuder die Entzundung. 

Gestiltzt auf diese Untersuchungen konnte nun JANUSCHKE experimentell 
nachweisen, daB ahnlich wie die allgemeinen Narkotica die partiellen Narkotica, 
die analgetisch und antipyretisch wirkenden Substanzen Morphin, Antipyrin 
und salicylsaures Natrium wirken, und zwar trat die Wirkung auch dann £lin, 
wenn diese Mittel nicht nur lokal appliziert, sondern auch wenn sie intern 
verabreicht wurden, wenn also die Anasthesie vom Blutstrom aus erfolgte. 
Das Studiumobjekt fUr diesen Vorgang war die durch Eintraufeln von SenfOl 
in die Bindehaut des Kaninchenaugeshervorgerufene Entzundung. 

Auf Grund dieser Ergebnisse verwendete JANUSOHKE das Pyramidon bei 
hartnackigen Ekzemen der Kinder und PERUTZ das Chinin bei der Behandlung 
des Erysipels. Es ist bei dieser Behandlungsart zweckmaBig, diese Medikamente 
in dosi refracta oft zu verabreichen, urn die Areflexie moglichst lange bestehen 
zu lassen. 

NATHAN und STERN untersuchten mit einer Mikromethode quantitativ den 
Kalium- und Calciumgehalt der Haut. Diese Autoren verwendeten wie URBACH 
ganz kleine Hautstuckchen (30 mg); obwohl durch GANS und PAOKHEISER, 
GANS und SOHLOSSMANN sowie DAHN histochemisch Mineralverschiebungen 
in der Haut nachgewiesen wurden, konnten quantitative Unterschiede bisher 
nicht festgestellt werden. NATHAN und STERN konnten mit Hilfe ihres Ver
fahrens feststellen, daB bei der normalen Menschenhaut der Gehalt an 

Kalium . . . . . . . . . . . . 200-300 mg Ofo 
Calcium. . . . . . . . . . . . 20-30 

betragt. Mit zunehmendem Alter steigt der Calciumgehalt der Haut. 
BROWN fand bei seinen Untersuchungen der getrockneten Menschenhaut an 

Calcium.. 34-59 mgOfo (Durchschnitt 46 mgOfo 
Kalium.. 168-339 290 
Magnesium . 20-38 30 
Natrium ... 298-400 360 

Die Kaninchenhaut erwies sich BROWN am kalkreichsten, die Hundehaut am 
kall{:armsten. Dfts meiste Natrium und Kalium enthielt die Menschenhaut, 
das wenigste die Kaninchenhaut. 

HAYASHI wies darauf hin, daB das Blut von Kaninchen wedel' bei verschie
dener Ernahrung noch bei Kalkzufuhr seine Wasserstoffionenkonzentration 
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anderte (PH = 7,45~7,48). ' Der PH der Raut geht den Verhaltnissen im Elute 
keineswegs parallel. Doch verstarkt jede Abweichung vom Normalwerte der 
Wasserstoffionenkonzentration, nach welcher Seite sie verschoben sein mag, 
die Empfindlichkeit der Raut. (Der PH der Raut wurde nach dem Verfahren 
von MICHAELIS und KRAMSZTYK gemessen.) Ais physiologischen Wert des 
Kaninchenhautgewebeextraktes ergab sich PH = 6,94-7,01. Jede erhebliche 
Abweichung von diesem Wert fiihrt zu einer Steigerung der Empfindlichkeit. 
Eine abnorme Verschiebung der Reaktion und des gegenseitigen Verhaltnisses 
der fixen Alkalien in der Raut fiihrt zu einer Zustandsanderung der intra- und 
intercellularen Gewebscolloide und folglich zu Insuffizienz der physiologischen 
Funktion der Zellen. Daher reagieren die Zellen des Rautgewebes gegen auBere 
Reize abwegig, d. h. auf diese Weise wird die Abnormitat der Hautempfindlich
keit bedingt. 

Bis zu einem gewissen Grade konnen wir durch Ernahrung den Mineral
stoffwechsel der Raut therapeutisch beeinflussen, indem wir im gegebenen 
FaIle kalkreiche Nahrung (Milch, Kase) verordnen. Es sei an dieser Stelle hervor_ 
gehoben, daB gerade die eiweifJreichsten Nahrungsmittel (Kiise ausgenommen) 
die kalkiirmsten sind. K uhmilch7case, sowie Blattgemuse sind am 7cal7creichsten. 
Der Umstand, daB man den Ernahrungswert der Nahrungsmittel nach ihrem 
Gehalt an EiweiB, Kohlehydrate und Fett bemiBt, fiihrt zu einer Unterschiitzung 
der Elattgemiise, weil diese nur wenig EiweiB und Fett und nur miiBig Kohle
hydrate enthalten, aber in bezug auf die mineralischen Niihrstoffe Kalk und 
Eisen stehen sie dem Fleisch und Brot weit voran (0. Low). 

Kochsalz. 
Dber den Sulfat- und Phosphationengehalt der Haut wissen wir sehr wenig. 

Nach HEUBNER ist bei Hunden die entfettete, von Haaren nicht befreite Haut 
das phosphorarmste Organ. 

Von den in der Haut befindlichen Halogenen kommt dem Kochsalz eine wichtige 
Rolle zu, da nach den Untersuchungen von WAHLGREN sowie von P ADTBERG 
die Raut das wichtigste Chlordepot darstellt. Schon NENCKI und SCHOUMOW
SIMANOWSKY sowie BEREZKIN haben festgestellt, daB die Haut das chlorreichste 
Organ ist. Der Kochsalzgehalt der menschlichen Haut schwankt um 250 mg%, 
betriigt nach URBACH im Mittel 259,6 mg%. LEvA gibt 200~300 mg%, ROTH
STEIN 220~340 mg% an, SCHOLZ und HINKEL 1l0~273 mg%. Die Schwan
kungen sind demnach sehr groB (110~340 mg%). 

Dber Veranlassung von MAGNUS wurde die Frage, wo die Kochsalzspeiche
rung erfolgt und woher.die Kochsalzabgabe an das Blut stattfindet, von WAHL
GREN und nach dessen Tode von P ADTBERG in Angriff genommen. Es wurde 
festgestellt, daB die Haut bis 77% des gesamten retinierten Chlors enthielt. 
Die Chloraufnahme erfolgte unabhangig vom Wassergehalt. Bei Chlorentzug 
wurde der Kochsalzverlust bis zu 90% von der Haut gedeckt. ROSEMANN 
bestiitigte die Befunde von WAHLGREN und PADTBERG. Er fand in der Hunde
haut bei normaler Ernahrung 0,258% Cl und bei einem chlorreich ernahrten 
Hund 0,314% Cl. ADLERSBERG und PERUTZ fanden bei Kaninchen, denen 
vor und nach dem Versuch Hautstiickchen excidiert wurden, nach kochsalz
reicher Erniihrung (Kochsalz durch die Schlundsonde eingefiihrt) einen Anstieg 
von 407 auf 469 mg. Die Erhohung betrugalso 150(0. Noch deutlicher erwies 
sich die Kochsalzverminderung der Haut, wenn die Tiere durch 3 Tage koch
salzarm erniihrt wurden. Der Kochsalzgehalt der Haut war bei derEinstellungs
diiit 473 mg, nach kochsalzarmer Diiit 290 mg, was einem Verlust von 380(0 ent
spricht. Nach den Untersuchungen von URBACH erfolgt die Kochsalzspeicherung 
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nicht nur im Stratum reticulare, sondern auch im Stratum papillare. Die 
Versuche von SAKATA, die unter Leitung von E. P. PICK ausgefiihrt wurden, 
gingen von der Beobachtung GRUNWALDS aus, daB Diuretin selbst an chlorarm 
gefiitterten Kaninchen nicht nur eine Wasserdiurese, sondern auch eine gesteigerte 
Chlorausscheidung veranlaBt. 1m chronischen Diuretinversuch wurde durch 
SAKATA gezeigt, daB die Chlorverluste vor aHem aus den Kochsalzdepots der 
Raut gedeckt wurden. Der Kochsalzgehalt der Raut der Diuretintiere war 
um etwa 420/ 0 gesunken. Zu erwahnen waren noch die Untersuchungen von 
FRANZ BUSCHKE, der fand, daB Rypophysin eine chloridausschwemmende 
Wirkung entfaltet. Diese Wirkung laBt sich durch N arkotica, die einen 
verschiedenen Angriffspunkt haben, beeinflussen: Chloreton hemmt die Wasser
und Salzdiurese, Paraldehyd steigert die Kochsalzdiurese wenig, und hemmt 
die Wasserausscheidung. Die Wirkung des Rypophysins auf die Kochsalz
und Wasserdiurese geht nicht immer miteinander parallel. 

Wahrend ROTHSTEIN bei seinen Untersuchungen von Nierenkranken fest
steHte, daB die Chlorretention der Raut parallel mit der Wasserretention geht, 

Abb.2. Abb.3. 
Abb.2 u. 3. R egulierung des Kochsalzstoffwechsels. 

+ Vermehrung der KO,chsalzau sscheidung. - Hemmung. 
[Aus ABE und SAKATA: A~ch. f. exper. Path. 105 (1925) .] 

haben andere Autoren (klinisch LEWA, ferner WICHERT, JAKOWLEWA und 
POSPELOFF, tierexperimenteH SAKATA) darauf hingewiesen, daB dieser Par
aHelismus kein gesetzmaBiger ist, sondern auf physikalisch-chemische Be
dingungen zuriickzufiihren sei. URBACH ist der Meinung, daB beide Formen 
- Chlorretention ohne entsprechende Wasserretention (retention chloruree secke 
nach AMBARD und BEAUJARD), sowie Chlorretention mit gleichzeitiger Wasser
retention - vorkommen. Auf Grund der Untersuchungen von KATSUMA ABE 
und SHUICHI SAKATA kann angenommen werden, daB auch der Kochsalz
stoffwechsel einer zentralen Regulation unterliegt und daB diese "Kochsalz
zentren" durch den NaCI-Gehalt des im Gehirn zirkulierenden Blutes beeinfluBt 
werden. Nimmt er zu, so steigt einerseits die Kochsalzausschwemmung aus 
der Niere an, andererseits geben die Gewebe ihr NaCI in die Blutbahn ab, 
um seine rasche Ausscheidung durch die Niere zu bewirken (Abb. 2 u. 3). JUNG
MANN und ERICH MEYER fanden, daB ein in der Gegend des visceralen Vagus
kernes gesetzter Stich auBer Polyurie eine Steigerung des Kochsalzgehaltes 
bewirkt. BRUGSCH, DRESEL und LEWY verlegen das Zentrum fiir die Salz
ausscheidung in die Formatio reticularis. Nach LESCHKE erzeugt der Zwischen
hirnstich Hyperchloramie. Nimmt aber der Kochsalzgehalt im Gehirnblut 
ab, so wird die Kochsalzausscheidung durch die Nieren gesperrt, wodurch sich 
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der BlutkochsaIzgehalt auf den normalen Schwellenwert hebt und den koch
salzarmen Geweben SaIz zufiihrt, wahrend der Harnkochsalzgehalt voriiber~ 
gehend a'bnimmt. Das KochsaIzzentrum kann durch Einspritzungen hyper
oder hypotonischer Losungen in die Blutbahn erregt werden. Es erfolgt eine 
Zunahme der Diurese und Sperrung oder Offnung des Nierenfilters und Locke
rung oder Festigung der Salzdepots in den Geweben (ABE und SAKATA). 

In letzter Zeit wurde festgestellt, daB das Verhalten des Kochsalzes fiir die 
Pathogenese des· Perwphigus von Bedeutung sei. OASSAET und MICHELEAU 
beobachteten 1906 im Harn von zwei Pemphiguskranken eine verminderte 
Kochsalzaus/uhr, ein Befund, der 1910 von BAUMM bestatigt wurde. STUMPKE 
beobachtete 1911 bei seinen Untersuchungen iiber die Storungen der Kochsalz
ausscheidung bei Pemphigus eine NaOl-Retention. Eine besonders starke NaCI
Retention wurde wahrend der Eruptionsperiode gefunden. 

Diese wichtigen Angaben wurden von KARTAMISCHEW, KONIGSTEIN und 
URBACH, KOBAYASHI, KruSTIC u. a. bestatigt. 

KARTAMISCHEW stellte an der KREIBIcHschen Klinik in Prag fest, daB beim 
pemphiguskranken Organismus eine Odembereitschatt und vermehrte Quellungs
fahigkeit bestehe. Zur Zeit des vollen Aushruches findet eine betrachtliche 
Kochsalzretention statt, die mit eintretender Heilung allmahlich verschwindet. 
Weiters fand KARTAMISCHEW, daB die GroBe der NaOI-Retention prognostisch 
wichtig sei. 

POKORNY und KARTAMISCHEW konnten auch bei der Dermatitis herpeti
tormis Duhring ebenfalls eine Odembereitschaft nachweisen, doch war die 
Intensitat der NaCI-Retention beim Duhring geringer als beim Pemphigus. 

KOBAYASHI konnte beziiglich Pemphigus die iiberaus wichtigen Befunde 
von STUMPKE bestatigen: Die Verminderung der KochsaIzausscheidung war 
proportional der Starke der Hautveranderungen_ Er konnte auch bei einem 
FaIle von Dermatitis herpetiformis Duhring eine Verminderung der Kochsalz
ausscheidung finden. 

KRISTIC sah ebenfalls beim Pemphigus foliaceus vegetans im Stadium der 
Eruption die hochste NaOI-Retention, die bei eintretender Besserung der 
Erkrankung einem normalen Kochsalzstoffwechsel Platz machte. Bei zwei 
Fallen von Pemphigus der Conjunctiva war keine NaCI- Retention fest
zustellen. 

MOREINIS und MEDVEDEV fanden bei ihrem untersuchten FaIle von Pem
phigus vegetans eine Wasserretention und starke Retention der Chloride bei 
Hypofunktion der Niere_ 

Auch LESZCZYNSKY und BLATT konnten bei Bestimmung der "Quaddel
zeit" nach Mc CLURE und ALDRICH (siehe spater) finden, daB die Kochsalz
ausscheidung mit der Quaddeldauer parallel verlauft. 

Auch WEITGASSER konnte bei Pemphigus vegetans eine Kochsalzretention 
feststellen. BALBI und RAV ALICO fanden eine Verminderung der Kochsalz
ausscheidung bei gewohnlicher Kost und fassen die Kochsalzretention als ein 
Symptom des Pemphigus auf, der mit der EiweiBdestruktion einhergeht. Auch 
INOUYE beobachtete starke Storungen der KochsaIzausscheidung: ausgeschiedene 
Menge in 24 Stunden 6,2 g (9,0 g bei der Kontrollperson) und nach Belastung 
mit 10 g NaOI Ausscheidung von 8,2 g, wahrend die Kontrollperson 18,3 g 
ausschied. POPEL empfahl die Kochsalzretention zur Friihdiagnose des Pem
phigus. Bei der Dermatitis- herpetiformis Duhring fanden STUMPKE und 
SOIKA (bei 3 Fallen) vermehrte Harnsaure und vermehrten Kochsalzspiegel 
im Blute. PERUTZ und GUTTMANN fanden bei 2 Fallen von Dermatitis Duhring 
eine verkiirzte Resorptionszeit einer intracutan gesetzten Kochsalzquaddel als 
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A usdruck einer Storung -des Salz-Wasserhaushaltes, . wahrend -NADEL bei einem 
Falleine normale Quaddelresorptionszeit fand. 

Die Untersuchungen von KONIGSTEIN und URBACH ergaben folgendes: 
Zunachst fand KONIG STEIN bei einer uramischen Patientin, die einen Blasen
ausschlag bekam, daB in der blasenfreien Haut histochemisch hohere NaCI
Werte waren -als in der mit Blasen bedeckten, woraus er schloB, daB die 
Blasen der Haut die Moglichkeit haben, sich der hohen NaCI-Mengen zu ent
ledigen. URBACH wies darauf hin, daB die NaCI-Retention nicht als Ursache, 
sondern als ein Symptom des Pemphigus aufzufassen sei. Die Ursache der 
Retention sei der immens gesteigerte EiweiBstof£wechsel beimPemphigus. 

Auf die wichtigste Rolle, welchEl das Kochsalz fUr die Pathogenese des 
Pemphigus und der DUHRINGSchen Dermatose spielt, wiesen PERUTZ und GUTT
MANN hin. Durch franzosische Autbren sowie ELIASCHEFF und namentlich 
durch die Untersuchungen von JADASSOHN und seiner Schule (SPITZER u. a.) 
wurde des ofteren darauf hingewiesen, daB sowohl perorale Darreichung von 
Jodkali oder Schilddriisenextrakt (TAKEr) als auch eine Einreibung einer hoch
prozentigen J odkalisalbe eine Blaseneruption zu veranlassen imstande sind. 
Gaben nun PERUTZ und GUTTMANN bei Kranken, die auf Zugabe von Jodkali 
mit Blaseneruptionen reagierten, -reichlich Kochsalz, so war eine neuerliche 
Zufuhr von -Jodkali nicht mehr imstande, Blasen zu provozieren. 

Die Erklarung fUr die Jodiiberempfindlichkeit bei der Dermatitis herpeti
formis Duhring gehtnach PERUTZ und GUTTMANNnicht ilber den Weg einer 
hormonalen Beeinflu88ung. Die diesbeziiglich angestellten Untersuchungen von 
KLEPPER sind hierfUr nicht beweisend, da eine Erhohung des Grundumsatzes 
um 10%, wie sieKLEPPERbei seinen Fallen fand,noch innerhalb der physio
logischen S6hwankungen liegt. 

Viel eher diirften folgende -Momente maBgebend sein: Vom chemise hen 
Standpunkte a,us betrachtet ist Jod imstande, das Brom und das Chlor, und 
Brom das Chlor aus seinen Sauerstoffverbindungen zu verdrangen. Dieser 
V organg der gegenseitigen Verdrangung der Halogene ist namentlich von 
v. NENCKI und SCHOUMOW-SIMANOWSKY bei ihren Untersuchungen-iiber Brom
Chloranreicherung und -Ausscheidung studiert worden (RICHET darf als der eigent
liche Anreger des Studiums der Beeiuflussung des ChlorgehaUes im Organismus 
durch das Brom angesehen werden), deren wesentlichste -Ergebnisse der Nach
weis war, daB das Chlor im Organismus durch das Brom substituiert wird. 
Weitere Untersuchungen, namentlich durch v. WySS, zeigten, daB -die Brom
wirkung nicht als ein direkter EillfluB dieses Stoffes auf den Organismus 
aufzufassen sei,_ sondern als Chlorvero,rmung: Die Kochsalzausscheidung stieg 
durch Bromzufuhr. Wenn auch durch die Untersuchungen von JANUSCHKE 
diese Befunde etwas eingeschrankt wurden, so k6nnen wir heute, wie dies auch 
BURGI betont, sagen, daB Brom imstande ist, das Chlor, wenigstens zum Teil, 
zu verdrangen. .Ahnliche Verhaltnisse diirften auch fiir das Jod bestehen. 
- Fiir den speziellen Fall der Dermatitis herpetiformis DUHRING ergibt sich, 

daB J oddosen eine Chlorverarmung der Chlordepots der Haut veranlassen. 
FUr die Auffassung, daB die provokatorische Wirkung des Jods bei der DUHRING
schen Dermatose keine innersekretorisch bedingte Erscheinung sei, sondern 
auf Chlorverarmung des Gewebes zUrUckzufUhren sei, spricht der Umstand, 
daB auch Brom einen ahnlichen, wenn auch schwacheren, reizenden Effekt wie 
das Jod auszu16sen imstande ist (HOFFMANN, EISNER, NAEGELI u. a.). 

Yom physikalisch-chemischen Standpunkt ware noch zu bemerken, daB fiir die Quel
lungsvorgange, wie SCHADE und seine Schule zeigen konnte, das Ionenmilieu von Wichtig
keit ist. Nicht nur die R- und OR-Ionen, sondern auch die im Gewebe befindlichen Salze 
sind fUr dell Effekt der Quellung maBgebend. Nach den Untersuchungen namentlich von 
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F. HOFMEISTi;m;Wo. 'P:A.ULI, WOo OSTWALD ist der Antell der Kationen verha1tmsmaBig 
gering. Die Hauptwirkung ist den Anionen zuzuschreiben. Die Anionen begiinstigen nach 
vorliegender absteigender Reihenfoige die Quellung: 

CNS > J > BR > NOs> OlOs > C1. . 
Aus diesen Untersuchungen ist es ersichtlich, daB das Jodid viel starker 

als das Ohlorid die Quellung beeinfluBt, so daB, wenn das Gewebe an Jodiden 
reicher ist, viel eher eine. Quellung erfolgt als bei Ohloridvermehrung. 

Diese eben mitgeteilten Befunde lassen sich pharmakologisch verwerten, 
indem sie besonders ffu eine Therapie des Pemphigus und der Dermatitis herpeti
formis Duhring herangezogen werden konnen. Da wir noch iiber die Atiologie 
dieser Erkrankung vollig im unklaren sind, so werden wir bei dieser Dermatose 
den Versuch machen - auBer durch das von STEIN angegebene Plasmochin 
viell~icht . atiotrop vor.zugehen -, den gesteigerten Eiweillstof£wechsel zu 
beeinflussen, um durch eine Rerabsetznng des EiweiBumsatzes auf eine EiweiB
ersparnis hinzuwirken. Von diesen Gesichtspunkten gingen URBACH sowie 
SCHREUS und ESSEN daran, den Pemphigus therapeutisch zu beeinflussen. 

Was das Plasmochin anlangt, so emp£ahl es R. O. STEIN beim Pemphigus. 
Damit erzielten BUSCJIKE, hZIG und MONCORPS Er£olge. Auch bei einem Fall 
von Blaseneruption ohne sichere Diagnose sah ARZT durch Plasmochin eine 
Reilung auftreten. Dagegen wurden die FaIle von SCHERBER und OPPENHEIM 
durch die Plasmochintherapie nicht beeinfluBt. 

Meines Erachtens nach diirfte die Plasmochinwirkung doch noch eine andere 
Komponente haben, auf die bisher noch nicht hingewiesen wurde. Bekannt
lich ist Plasmochin ein Ohininersatzpraparat, ein Alkylaminomethoxychinolin
salz. Nun haben aIle Untersuchungen iibereinstimmend ergeben, daB die Eiwei{3-
zersetzung durch Ohinin 'gehemmt wird, d. h. daB nach den Ergebnissen der 
Stickstoffbilanz weniger stickstoffhaltiges Material zersetzt wird als ohne Ohinin 
(MEYER und GOTTLIEB). Es ware daher anznnehmen, daB die von den meisten 
Autoren. bestatigte Beeinflussl1ng des Pemphigus du.rch Plasmochin nach 
R. O. STEIN nicht so sehr eine atiotrope Therapie darstellt als den Etteld einer 
Hera,bsetzung des Eiwei{3umsatzes. Fiii' diese Anschauung laBt sich auch die 
Beobachtung von ARZT heranziehen, der bei einer Blasenerkrankung (ohne 
sichere Diagnose) ein Aufhoren der Blaseneruptionen durch Plasmochin .sah. 
In diesem Sinne dfu£ten auch die Erfolge der Ohininbehandlung des Pemphigus 
zu erklaren sein, die 1890 von MOSLER empfohlen wurde. LESZCZYNSKI gab 
Ohinin intravenos. LEBEDEFF bestatigte die Angaben von LESZCZYNSKI. 

URBACH empfiehlt zur Bekampfang des gesteigerten EiweiBzerfalles "die 
natfuliche Abwehrreaktion des Organismus die Kochsalzretention durch Salz
gaben zu unterstiitzend,ferner bei reichlicher Kohlehydratnahrung Versuch 
emer lrisulinbehandlung zweckl'i EiweiBansa'tz. Auch PERUTZ und GUTTMANN 
sahen durch groBe Dosen Kochsalz 'eine Besserung bei der DU1I1.tINGschen Er-
krankung. . 

SCHREUS und ESSEN.trachten durch Rontgenbestrahlung der Ovarien, also 
durch endokrine Beeinflussung des 'Stoffwechsels, die Stoffwechselstorungen 
beim Pemphigus ;zu beheben. 

Die Behandlung n'lit Kochsalz kann bei allen durch J od bedingten Dermatosen 
versucht· werden. LANCASTER empfahl die Kochsalzbehandlung beim Bromo
derma. 

Es seihier anhangsweise noch'die kocksalzjreie Diatbehandlung nach GERSON 
erwahnt. Die Akt~1). iiber dieses Verfahren sind noch keineswegs geschlossen. 1m 
Gegenteil. Es mogen daher nur die Meinungen jener Dermatologen wieder
gegeben' werden, welcihe. fure AnsichteIi .in der Sitzung der Nordwestdeutschen 
Dermatologen- Vereinigung in Hamburg am 23. November 1929 mitteilten: 
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WICHMANN behandelte 13 Lupus-, Raut- und Schleimhauttuberkulose-Erkran
kungen. 9 zeigten eine giinstige Beeinflussung. Die Nachbesichtigung nach 
3 Jahren zeigte, daB von den durch Diat giinstig beeinfluBten Fallen 4 Kranke 
ohne Rezidiv waren. BOMMER berichtete uber 70 ausschlieBlich mit Diat behan. 
delte Lupuskranke, deren Krankheitsherde zur Abheilung kamen. Lupusherde, 
die gegen Licht resistent ge\Vorden waren, heilten unter Diatbehandlung abo 
Bei elephantiastischen Unterschenkeln beobachtete er schon nach einigen 
Tagen Ruckgang der Schwellung. Odem und venose Stase schwanden unter 
dem EinfluB der Kost. Der Kochsalzentzug spielt eine wesentliche Rolle, da 
BOMMER schon nach geririger Kochsalzzufuhr Zunahme rind Wiederaufflackern 
von Entzundungserscheinungen bei diatbehandelten Lupuskranken beobachtete. 
HERRMANNSDORFER' sah bei ausschlieBlicher Diatbehandlung vollstandige 
Heilung. Auch die Dauerhaftigkeit der Ergebnisse war sehr befriedigend. Er 
betont auch die Wichtigkeit des volligen Verzichtes auf Kochsalzzusatz zu den 
Speisen. Nach KROTZ wlikt die Diat auf den Saurebasenhaushalt im Sinne 
einer alkalisierenden Beeinflussung. Auch SAUERBRUOH spricht sich gunstig 
aus. "An den gunstigen Wirkungen der Diat unter all den Voraussetzungen, 
die an der 'Berliner chirurgischen Klinik eingehalten werden, ist kein Zweifel 
moglich. Es ist und bleibt ein Verdienst GERSONS, daB er die Anregung zu einer 
so vielversprechenden Behandlungsart einer unserer schlimmsten Volkskrank. 
heiten gegeben hat." 

Wie eine perorale Kochsalzbelastung bei einer Gabe von 10-20 g NaCl 
beim Normalen verlauft, ist von einer Reihe von Autoren studiert worden 
(MEYER-BISOH). Der Vorgang spielt sich im allgemeinen in der Weise ab, daB 
mit der Kochsalzzugabe zunachst eine gewisse Menge Wasser im Korper zuruck
gehalten wird: man findet am Abend des Tages der Kochsalzaufnahme eine 
Zunahme des Korpergewichtes. 1m Laufe des nachsten Tages wird meistens die 
Kochsalzzulage wieder ausgeschieden und gleichzeitig damit geht auch der Korper
gewichtsanstieg, das ist das retinierte Wasser, wieder verloren (vgl. OHME). 

Diese Befunde konnen uns die symptomatische Wirkung von Zufuhr groBerer 
Mengen Kochsalz beim Pemphigus, bei der DuHRINGschen Erkrankung, bei 
Verbrennungen (PERUTZ und GUTTMANN) erklaren. 

Wir haben demnach einige Substanzen kennen gelernt, welche Kochsalz 
aus den Geweben entfernen konnen (Jod, Brom, Diuretin), und Kochsalz, das 
in groBerer Menge gegeben, in der Haut abgelagert wird. 

. Kieselsanre. 
N ach den Untersuchungen von R. SOHULZ edolgt im Alter eine Abnahme 

des Kieselsauregehaltes in allen Organen. So zeigte er, daB 1000 g Haut junger 
Leute 0,051 g, 1000 g Haut alter Leute nm 0,038 g Kieselsaure enthalten. Auf 
Grund dieser Untersuchungen schlug LUITHLEN die Kieselsauretherapie bei 
Erkrankungen der alternden Haut (Pruritus senilis) vor, um einen Fehler in 
der chemischen Zusammensetzung auszugleichen. . 

Eine Reihe von Substanzen, die in der Volksmedizin gebrauchlich sind, 
enthalten Kieselsaure, z. B. das Zinnkraut (Equisetum arvenic.), das Hohlzahn
kraut (Galeopsis), der Vogelknoterich (Podygonum aviculare). Einige von ihnen 
werden unter dem Namen LIEBERSche Brustkrauter oder BLANKENHEIMER
Tee als Volksmittel gegen Lungentuberkulose gegeben. FROHLICH und W ASICKY 
verordnen diese drei Krauter zu gleichen Teilen. KUHN gibt Herb. equiseti 
75,0, Herb. polygoni 150,0, Herb. Galeopsidi 50,0. 

Von ganz ahrilichen Voraussetzungen ausgehend, hatte UHNA beim Pem. 
phigus .chronicus und Pemphigus foliaceus die innere Behandlung mit Kiesel-
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saure empfohlen. Er verschrieb sie in Form von Pillen: Natr. silicic., Adipis 
lanae anhydr. aa 10,0, M. f. pill. Nr. 100. Consp. Terr. silic. Er empfiehlt, aile 
schweren Hautleiden, bei denen man Ursache hat, eine Festigung der Stachel
schicht zu wiinschen, auBerlich und innerlich mit Kieselsaure zu behandeln. 

LOWE weist darauf hin, daB es nicht gleichgiiltig ist, in welcher Form die 
Kieselsaure verabreicht wird. Es kommen in der Hauptsache zwei .Formen 
in Betracht. Zunachst die echten molekularen Losungen der Kieselsaure und 
dann die fein dispersen Kieselsauresolen. Die erste Form ist in den kieselsaure
haltigen Mineralquellen (GLASHAGER Mineralquelle u. a.) und in stark kiesel~ 
saurehaltigen Pflanzen vorhanden. Die zweite Form ist nicht leicht in die 
Gestalt eines fUr die Therapie brauchbaren Praparates zu bringen. LUITHLEN 
erwies sich die intravenose Einverleibung von Natrium silicicum purissimum 
Merck 0,5-1,0-2,0 ccm einer 1°/oigen wasserigen Losung als fUr die Behandlung 
der entsprechenden Dermatosen am zweckmaBigsten. MORETTI erzielte giinstige 
Erfolge beim essentiellen Pruritus. MALACHOWSKI empfahl auch die Kiesel
sauretherapie. 

LEO, CARNAP und HESSE fanden, daB ein Synergismus zwischen Kiesel
saure und Calcium besteht, indem die gleichzeitige Einverleibung von an sich 
unwirksamen 'Mengen beider Substanzen deutliche Entziindung hervorruft, 
wenn die Einverleibung an verschiedenen Korperstellen vorgenommen wird. 
Diese Befunde,sind so zu erkliiren, daB bei Einverleibung an getrennten Stellen 
die Ausfallung beider Mittel nicht zustande kommt und so ihre Resorption und 
gleichsinnige Wirkung ermoglicht wird. Diese Autoren schlagen vor, die intra
venose Einverleibung von Kieselsaure mit der internen 'von Calcium zu kom
binieren. 

Von einer gesetzmaBigen pharmakologischen Beeinflussung des Mineral
stoffwechsels der Haut wissen wir sehr wenig. Wir wissen nur, daB die Elektro
lyte unentbehrliche Bestandteile des Orga~mus sind, fUr die das LIEBIGSche 
Gesetz des Minimums gilt, welches besagt, 'daB fUr den Stoffwechsel einer Zelle 
jeder einzelne Stoff fUr die bauliche Verwertting aller anderen miterforderlich 
ist, daB mithin die Menge jedes im Minimum vorhandenen Stoffes den Zellbau 
aus allen iibrigen begrenzt. Daraus folgt ohne weiteres, daB Mangel oder ganz
liches Fehlen auch nur eines dieser Stoffe Gedeihen und Wachstum des Organis
mus im ganzen oder in einzelnen seiner Teile hemmen muB (MEYER-GOTTLIEB). 

DaB man durch entsprechende Nahrung, bzw. durch Ernahrungsanderung 
den Stoffwechsel der Haut bis zu einem gewissen Grade zu beeinflussen imstande 
ist, haben die Untersuchungen LUITHLENS gezeigt. Die Kalk- und die Kiesel
saurebehandlung sind Beispiele einer chemischen Substitutionstherapie. 

Vitamine. 
Es sei hier auf einebesondere Klasse von Nahrungsbeistoffen, die fUr das 

Gedeihen und Leben eine wichtige Rolle spielen, verwiesen, auf diejenigen Stoffe, 
die C. FUNK als Vitamine 1 bezeichnet hat. Uber die Bedeutung dieser Stoffe 
fiir die Dermatologie ist nichts Sicheres bekannt. Von emem Vitamin (C) wissen 
wir, daB sein Ausfall Skorbut, bei Sauglingen die MOLLER-BARLOWsche Krank
heit, Hautblutungen und lokale Odeme. verursacht. Ob die Pellagra in die 
Gruppe der Avitaminosen wie Beri-Beri, Skorbut u. a. einzureihen sei, er
scheint nach den neuen Untersuchungen der lllinois-Kommission sowie nach 
dem iiberaus kritischen Sammelreferat von L. MERK sehr fraglich. Die alte 

1 Der Name Vitamine soUte urspriinglich ausdriicken, daB man es mit lebenswichtigen 
Aminen zu tun hat. Diese chemische Einteilung besteht nach den gegenwartigen Unter
suchungen nicht zu Recht. Doch hat sich der Name eingebiirgert. 
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LOMBROSdsche Hypothese der 'schiidlichen 'Maiswirkungist kaum' mehr alif. 
recht zu erhalten. 

Yom pharmakologischen Standpunkte beansprucht tlas "fettlosliohe Vitamin", 
das sich in zwei Komponenten - das antixerophthalmisohe, waohstumsfordernde 
Vitamin A 'und das antiraohitisohe Vitamin D - trenneh HiBt, erhohtes Interesse. 
Das fettlOsIiche Vitamin 1st besonders im Lebertran; im Eigelb, in der Butter, 
aber auch in vielen Pflanzenteilen enthalten .. Nun machten .amerikanische 
und englische Forsche~ (HEss, WEIN.STOCK und HELMAN, STEENBOCK und 
BLACK, ROSENHEIM und WEBSTER) darauf aufmerksam, daB lipoidb-altige 
Nahrling durchBeliohtung mit kurzwelligen Strahlen (275~300 pp) antirachitische 
Eigenschaften :annimmt. In der Iipoidhaltigen Nahrung ist eine Vorstufe des 
Vitamins, das Provitamin, enthalten, das durch die .strahlende Energie zum 
Vitamin D aktiviert wird. Dieses Provitamin ist unverseifbar und gehort der 
Sterinfraktion (Cholesterin) an. Nun wurde durch POHL, WINDAUS und HESS 
u. a. festgestellt, daB das Sterin der Pilze, das Ergosterin, das z. B. aus Mutter
korn und Hefe isoliert wurde, eine Vorstufe des antirachitischen Vitamins dar
stellt und bei Bestrahlung mit ultraviolettemLicht in das antiraohitisohe Vitamin 
ubergeht. T~erexperimente ·(ROSENHEIM-WEBSTER) ergaben, daB bestrahltes 
Ergosterin in Tagesdosen von 1/1000-1/10000 mg imstande ist, Rattenrachitis zu 
heilen. Auch bei der menschlichen Rachitis entfaltet das bestrahlte Ergoster.in 
Vigantol eine ausgesprochen heilende Wirkung (GyORGY). 

Es ist mogIich, daB. die "geradezu spezifische Wirkung,. welche der Leber
tran auf gewisse skrofulOse Prozesse ausubtq (v. ZUMBuscn), auf seinl'ln Vitamin": 
gehalt zuruckzufiihren ist. Diesbezugliche, mit Vigantol ausgefiihrte Unter
suchungen sind im Gange. Bei kachektischen Individuen tritt eine Besserung 
des Allgemeinbefindens' und Gewichtszunahme aur Ein V ~rsuch, Vigantol 
bei kachektischen und tuberkulOsen Erkrankungen der Raut zu geben, ware 
sicherlich gerechtfertigt. So bericht~te JACOBSEN uber Ekzemheilung durch 
Vigantol. Auf die Beeinflussung des Cholesterinstoffwechsels und gewisser 
Immunphanomene bei Lues wiesen PERUTZ und ROSNER hin. 

Bezuglich Wirkung des bestrahlten Ergosterins, also des Vitamins D, laBt 
sich sagen, daB es in kurzester Zeit auch schwere Formen: £lorider Rachitis zur 
Reilung bringt, daB es bewirkt, daB der Nuchtern-Blutphosphor, der bei rachi
tischen Sauglingen vermindert ist, rasch normale und auch ubernormale Werte 
erreicht. :Ferner konnten hei normalen Tieren durch Verabreichung von 
bestrahltem Ergosterin in Mengen, welche die heilende Dosis urn ein Vielfaches. 
ubertrafen, Vergiftungserscheiriungen ausgelOst werden, die als Rypervitaminoseri 
aufgefaBt wurden (PFANNENSTIEL, KREITMEIR und MOLL): Die Tiere zeigen 
Gewichtsabnahme und Durchfall, werden kachektisch und gehen zugrunde. 
Der Obduktionsbefund ergibt abnorme Verkalkungen in den Wanden der 
groBen GefaBe, Nieren, Lungen und Muskeln. W ARKANY und W ARKANY und 
A. W ASITZKY nehmElll auf Grund ausfuhrIicher experimenteller Untersuchungen 
als Grund letzterer Erscheinungen eine primate Auderung des Phosphorstoff
wechsels bei der D-Rypervitaminose an. So konnten sie beim Meerschweinchen 
48 Stunden nach Vigantolverabreichung eine Erhohung des Nuchternphosphors 
im Blute urn 24% nachweisen. Beim Kaninchen fanden sie nach Einverleibung 
vonl00mg bestrahltemErgosterin einedurchschnittlicheErhOhung des Phosphor
wertes von 5,9 auf 9,1 mg%. Nach WARKANY ist die Hypervitaminose charak
terisiert durch einen erhOhten Nuchternphosphor, durch eine steile phosphat
amische Kurve und durch vermehrte Phosphorausscheidung. Das Blut hat 
ein erhohtes "Phosphatfassungsvermogen" (WARKANY): eS hat in erhohtem 
MaBe sowohl die Fahigkeit, Phosphate aus dem Darm zu erfassen, als auch 
die resorbierien Phosphate im Blute;) zu halten. WARKANY .. bezeichnet das 
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erhohte Pho~hatfassungsvermogendes Blutes als wiehtigste Wirkung des 
bestrahlten -Ergosterins. Die Ve:i-iinder.ungen im- -Phosphorstoffwechsel, wie 
sie durch das D-Vitamin gesetzt werden, ziehen sekundar auch andere Stoffe 
in Mitleidenschaft. Vor allem den Kalkstoffwechsel. Dafiir spricht die Tat
sache, daB das bestrahlte Ergosterin auch auf die Tetanie und Osteomalacie 
heilend einwirkt. Bei den Rypervitaminosen kann man die abnormen Kalk
ablagerungen in den GefaBen und Geweben auch durch die Ryperphosphat
amie erklaren. W ARKANY meint, daB, so wie bei den Rypervitaminosen in 
erhohtem AusmaBe Phosphor durch die Nieren ausgeschieden wird, auch mehr 
Phosphor in den Geweben abgelagert werden diirfte, das offenbar an Calcium 
gebunden wird. 

Der Wasserstoffwechsel. 
Der Wassergehalt der Haut ist fiir die Dermatologie von groBer Bedeutung; 

wurde doch schon 1904 durch ENGELS gezeigt, daB die Raut die Fahigkeit hat, 
als Wa8serdepot zu dienen, was in letzter Zeit durch die schonen Untersuchungen 
von KONIGSTEIN im Wiener pharmakologischen .Institute E. P. PICKS bestatigt 
wurde. Der Wasserstoffwechsel steht in eng'em Zusammenhang mit dem Koch-
salzstoffwechsel. . 

BECHHOLD sowie URBACH wiesen darauf hin, daB die alteren Angaben 
iiber den Wassergehalt der Raut (zwischen 31 und 73%) unrichtig sind. Wurde 
das Fettgewebe von der Cutis abprapariert, so erhielt URBACH Wasserwertf', 
die in relativ engen Grenzen sich bewegten (61-65%). Der Wa8sergehalt der 
Haut ist somit niedriger als der aZZer anderen Korperorgane (70,8-78,9, VEIL) mit 
Ausnahme des Skeletts (URBACH). [Die Sauglings- und Kinderhaut ist physio
logischerweise sehr wasserreich (nach KLOSE 81-82%).] DaB die Ernahrung 
nicht nur einen groBen EinfluB auf den Wassergehalt des Organismus, sondern 
auch auf den der Raut ausiibt, wurde durch SAKATA gezeigt: Kaninchen, die 
feucht gefiittert wurden, hatten einen durchschnittlichen Wassergehalt der 
Raut von 72%; Kaninchen, die Trockenkost erhielten, 62,7%. 

Unter pathologischen Verhaltnissen kann eine reichliche Wasseransammlung 
in der Raut erfolgen. 

Die Bindung des Wassers hangt mit dem physikalisch-chemischen ProzeB 
der Quellung zusammen. Nach der ROFMEISTERschen Definition wird als Imbi
bition oder Quellung die Absorption einer FlUssigkeit seitens eines jesten Korpers 
bezeichnet, ohne daB in diesem fest en Korper chemische Veranderungen statt
finden. Die Quellung ist von einer Gewichts- und meist auch von einer Volums
vermehrung begleitet. 

Nicht jede Wasseraufnahme seitens eines festen Korpers ist eine Quellung. 
Die Aufsaugung von Wasser durch einen Schwamm ist z. B. noch keine Quellung. 
Das Wasser muB in viel innigere Beziehung zum quellbaren Material treten. 
Das Volumen des gequollenen Korpers ist nicht gleich dem Volumen des 
trockenen Korpers plus jenem der aufgenommenen Fliissigkeit, sondern kleiner. 
Bei der Quellung erfolgt demnach eine V olumkontraktion. 

Die Abgabe von Wa8ser seitens eines gequollenen Korpers bezeichnet man 
als EntqueZZung. Der zeitliche VerIauf der Entquellung ist ein anderer als der 
zeitliche Verlauf der Quellung. Entquellung und Quellung sind nicht genau 
umkehrbare Vorgange, wenn auch die Ausgangs- und Endpunkte identisch sind. 

Man kann drei Arten von Quellung unterscheiden: a) eine porose Masse 
nimmt in praexistierenden Rohlraumen, die mit der AuBenwelt kommunizieren, 
Fliissigkeit auf, ohne ihre Form dabei zu andern (capiZZare Imbibition), b) eine 
porose Masse nimmt in praexistierende, nach auBen aber geschlossene Rohl
rallme Fliissigkeit auf: endosmotische Imbibition. Sie erfolgt bei allen organischen 
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Geweben, die aus von permeablen Membranen umgebenen Elementen bestehen. 
e) Eine porenlose homogene Masse absorbiert Fliissigkeit und vergroBert hierbei 
ihr Volumen: molekulare Imbibition (CASSUTO). 

Damit eine Quellung stattfindet, ist das Vorhandensein gewisser Beziehungen 
zwischen dem festen Korper und der Flilssigkeit notwendig. So absorbiert Gela
tine Wasser, aber keine anderen Fliissigkeiten, Kautsehuk dagegen Sehwefel
kohlenstoff, Benzin, Chloroform und Kohlensaure. 

Wenn eine Quellung erfolgt, kann die Menge der absorbierten Fliissigkeit 
ein gewisses Maximum nicht uberschreiten. Der Quellungsvorgang strebt an, 
einen Gleiehgewiehtszustand zu erreiehen. 

Naeh BECliliOLD bezeiehnet man als Quellbarkeit die maximale Aufnahme-

f "h' k 't W d " kt' W (Wassergewicht) I Q 11 W a tg et von asser, ausge rue ill T (Tr k . ht)' a s ue ung asser-oc engewlC 

gehalt des Gels oder Organs, ausgedriickt in ~, und Quellungsbreite, die grofJte 

Veranderung der Wasseraufnahmefahigkeit eines Organes unter verschiedenen 
Bedingungen: 

WI (maximales Wassergewicht) - W (minimales Wassergewicht) 
T 

Die Quellungsbreite, also die maximale Verschiebung der normalen Quellung 
nach oben und unten ist nach BECHHOLD fiir das Skelett, fiir das Blut und fiir 
den Darm sehr ge~ing, erreiQht einen :p1ittleren Wert bei den inneren Organen 
undsteigt zu immer. ,hoheren' Werten: bei Haut, Muskeln· und Nieren. 

Da das Blut eine. sehr geringe Quellungsbreite hat, so wird, wenn dem Orga
nismus Wasser zugefiihrt ,wird, der UberschuB, der nicht durch die Driisen und 
Nieren ausgeschieden wurde, an Muskel und Raut abgegeben. BECHHOLD 
vergleicht die Muskeln und die Haut mit einem Reservoir, das Blut mit einem 
starren Rohrensystem, aus dem standig aus einer kleinen Offnung bei geniigen
dem Druck iiberschiissiges Wasser abflieBt. Dieser Vorgang ist bedingt durch 
die versehiedene Quellungsbreite der Organkolloide. Jed-em Organkolloid 
kommt eine bestimmte individuelle Quellbarkeit und eine bestimmte indi
viduelle Quellungsbreite zu. 

Nun konnen auch von auBen Faktoren hinzukommen, die eine Anderung 
der Quellbarkeit veranlassen. Der Salzgehalt und der Sauregehalt resp. das 
Ionenmilieu sind mitbestimmend fiir die Quellung des Gewebes. Saurebildung 
in einem Organ erhoht dessen Quellbarkeit, Kalisalze vermehren die Quellung, 
Calciumsalze entwassern (WIDMARK). 

Unter pathologischen Bedingungen kann die Quellbarkeit ganz abnorme 
Werte liefern: so findet man beim Fieber einen geringen Wassergehalt, wobei 
unter Bildung krystalloider Produkte Quellungsanderungen auftreten, die sich 
klinisch in Durst und Trockenheit der Haut dokumentieren. 

:Die abnorm hohe FlUssigkeitsansammlung in einem Gewebe odereiner Gewebs
spalte bezeichnet man als Odem. Durch die grundlegenden Untersuchungen 
des Amerikaners MARTIN R. FISCHER, fuBend auf den Versuchen: von JACQUES 
LOB, wonach· Froschmuskeln in sauren und alkalischen Losungen starker an
schwollen als in neutralen Fliissigkeiten, muB,te die alte Anschauung COHNHEIMS, 
daB. em Odem entsteht, wenn infolge venos~ll'St~uung die DiffeIiWlz .zwischen 
arteriellem und venosem Druck erhoht und die Widerstandsfahigkeit der GefaB
wande herabgesetzt ist, fallen gelassen werden und die Ursache des Odems 
nicht mehr in die GefafJe, sondern in die Gewebe verlegt werden: Das odemat6se 
Gewebe hat eine erhohte Quellbarkeit der Organkolloide, die Quellung wird durch 
Sauren bedingt, die infolge StDrung der oxydativen Prozesse in einem Organ 
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auftreten. Das grundlegende Experiment M. R. FISCHERS war folgendes: Er 
band einem Frosch das Rinterbein derart ab, daB eine Blutzirkulation darin 
nicht mehr stattfand. Wurden nun die Beine des Tieres ins Wasser getaucht, 
so schwoll die abgebundene Extremitat derart an, daB sie nach 2-3 Tagen 
fast das Dreifache ihresGewichtes aufwies. Wurde das abgebundene Bein 
abgeschnitten und ins Wasser getaucht, so schwoll es ebenfalls an, wahrend es, 
wenn das Tier trocken gehalten wurde, auch eintrocknete. 

Wiewohl die Saurehypothese FISCHERS eine lebhafte Kritik hervorrief und 
zu weiteren experiment ellen Untersuchungen Veranlassung gab, auf die hier 
nicht naher eingegangen werden soIl, bleibt doch der Grund
gedanke, der Verlegung des Quellungsvorganges in die Gewebe 
bestehen. Der Vorgang, namentlich des entziindlichen 
Odems, ist mannigfach und auBerst kompliziert. 

Fiir die Entstehung der Odeme spielt die Odembereitschajt 
des Gewebes eine wichtige Rolle, wie dies durch neuere 
Untersuchungen gezeigt wurde. 

So berichteten MCCLURE und ALDRICH, daB eine Quaddel 
von 0,2 ccm einer 0,8%igen Kochsalzlosung bei Kindern 
mit Odem schneller verschwindet als bei normalen. Die 
Starke des Odems ist umgekehrt proportional der Zeit bis 
zum Verschwinden der Quaddel. Bei steigendem Odem ging 
die Verminderung dieser Resorptionsdauer den klinischen 
Erscheinungen des zunehmenden Odems urn einige Tage 
voraus. Da die von Mc CLURE und ALDRICH untersuchten 
Falle meist Folgezustande infektioser Erkrankungen betrafen, 
nahmen diese Autoren an, daB eine allgemeine Intoxikation 
diese Gewebsveranderung im Sinne einer erhohten Wasser
gier bedinge. BAKER konnte diese Befunde bestatigen und 
feststellen, daB die Verminderung der Resorptionsdauer 
der Quaddel mit der Schwere der Intoxikation parallel geht 
(s. spater S. llI). 

Die Mc CLURE-ALDRICHsche Methode der Beobachtung 
der Resorptionszeit einer intracutan angelegten Kochsalz
quaddel ist, wie spater noch auseinandergesetzt werden solI, 
ein empfindliches Reagens auf Verschiebungen und Ver
anderungen des Wasserhaushaltes der Raut. Ganz besonders 
ist sie zur Aufdeckung von Prd6demen geeignet. So konnten 
ADLERSBERG und PERUTZ experimentell bei Kaninchen durch 
kochsalzreiche Ernahrung einen Zustand schaffen, der dem 
menschlichen Praodem entsprach: Vermehrter Kochsalz
gehalt des Blutes, begleitet von einer Rydramie, erhohter 
Kochsalzgehalt der Raut. Bei diesen Kaninchen war die 

Abb.4. 
Das abgebundene 

Bein des Frosches 
ist odematos. 

(Aus BECHHOLD: 
Kolloide in BioI. u. 
Med. 2. Aufl. 1919, 

s. 241, Abb. 53 .) 

Resorptionszeit einer intracutanen Kochsalzquaddel wesentlich kiirzer als 
vorher bei normaler Einstellungskost. 

Das vom Gewebe aufgenommene Wasser kann leicht wieder dem Gewebe 
entzogen werden. So konnten PERUTZ und GUTTMANN zeigen, daB die Resorp
tionszeit einer intracutanen Kochsalzquaddel bei Psoriatikern wesentlich ver
kiirztwar. Wurden nun statt Kochsalz hydrophile Kolloide (Aolan, Caseosan) 
eingespritzt, . so vergroBerte sich diese Quaddel urn das zwei- bis dreifache. 
Die Einspritzung eines hydrophoben Kolloides dagegen verhielt sich wie die 
Injektion einer physiologischen KochsalzlOsung. 

Interessante Ergebnisse forderten die Befunde, welche URBACH mit Rilfe 
der von ihm angegebenen Stanzmethode erhielt. Der Wassergehalt der Raut, 
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in Prozenten angegeben, ergab folgende Werte, wobei er das Stratum papillare 
plus reticulare der Cutis ohne subcutanes Fettgewebe untersuch-te: 

beim Saugling 
81-82% 

beim Erwachsenen 
62-67% 

beim Greis 
72-74% 

Die URBAcHschen Zahlen stimmen sowohl mit den Angaben KLOSES iiberein, 
der in der Haut eines normalen Sauglings 81,37% Wasser fand, als auch mit 
den Daten von BURGER und SCHLOMKA, die vom Sauglingsalter bis zum 
60. Lebensjahre eine stete Abnahme des Hautwassers fanden. Nach BURGER 
und SCHLOMKA ist die Zunahme des Wassergehaltes der Greisenhaut eine durch 
Altersstarung bedingte sekundare Wasserretention, welche die primare Aus
trocknung iiberdeckt. 

Bei pa-thologischen Fallen fand URBACH eine Histohydrie nicht nur bei akut 
entzundlichen Dermatosen, sondern auch in der ichthyotischen, sklerodermatisch
narbigen und atrophischen Hau-t der Dermatitis atrophicans. URBACH fiihrt 
diesen Befund auf eine physikalisch-chemische Starung des Wasserbindungs
vermogens der Hautkolloide zuriick. Bei ovarieller Adipositas ist der Wasser
reichtum der Cutis, bei der Akromegalie jener des subcu-tanen Fet-tgewebes 
sehr hoch (URBACH). 

Wassergehalt in Prozenten. (Nach URBACH.) 

Cutis (Stratum I Subcutanes 
papillare + reticulare) Fettgewebe 

Normaler Erwachsener 62-67 I 11-20 
Akutes Ekzem 80,3 61,9 
Erythrodermie 75,2 -
Erysipel ... 76,1 51,9 
Psoriasis. . . 77,4 55,2 
Ichthyosis congenita 71,7 16,1 
Sklerodermie. . . . 71,3 33,1 
Dermatitis atrophicans 

(atrophisches Stadium) . 80,2 43,1 
Dermatitis atrophicans 

(entziindliches Stadium) 77,9 31,7 
Adipositas 70-72 

I 

11-26 
Akromegalie . . . 67,1 49,2 
Diabetes insipidus 62,9 -

Ein Vergleich des Wassergehaltes der erkrankten und klinisch gesunden 
Haut ergibt nachstehende Tabelle von ·URBACH: 

Wassergehalt 

der Cutis Ides subcutanen Fettgewebes 

Ekzematiise Hautpartie. 80,3 I 61,9 
Normale Hautpartie .. 75,7 21,4 
Erysipelatiise Hautpartie ; 76,2 51,9 
Normale Hautpartie ... 64,7 18,4 

URBACH schlieBt daraus, daB beim Ekzem aUch die klinisch normale Raut 
praodematos ist. NATHAN und STERN, die sich auch mit dieser Frage eingehend 
beschaHigten, fanden den Wassergehalt 65,3-70,6% und geben als Mittelwert 
68,7% an. 
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Diese hier genauer wiedergegebenen Versuche URBACHS sind auBerst wert
voll und: erschlieBen neue Aussichten fUr die Physiologie undPathologie 
der' Raut l • 

URBACH konnte zunachst feststellen, daB die VEILschen Angaben ebenso wie 
die Zahlen von BISCHOFF, VOLKMANN, 01lLMii"LLER u. a., die den Wassergehalt 
der Raut zwischen 31 und 73% schwankend annahmen, nicht zu' verwerten 
seien. Schon BECHHO]:;D hat in seiner tabellarischen Zusammenstellung uber den 
Wassergehalt verschiedener Organe des Menschen die Zahlen fUr die Raut weg" 
gelassen, da die verschiedenen Autoren (BECHHOLD schreibt 31,9-73,9%) teils 
den Wassergehalt der fettfreien, teils den der fetthaltigen Raut verschiedentlich 
angaben. Um einheitliche Befunde herzustellen, untersuchte URBACH nur den 
Wassergehalt des Stratum papillare plus reticulare der, Cutis ohne das subcutane 
Fettgewebe. Seine Zahlen schwanken in der Breite von 5%. Andererseits fand 
BROWN, der ein moglichst gleichmaBig vorbereitetes Rautmaterial ohne Sub· 
cutis untersuchte, Schwankungen zwischen 56,4-71,7%. Wenn wir nun die 
Tahelle auf S. 48 betrachten, so sehen wir eigentlich nur beirn Ekzem, bei der 
Psoriasis und bei der Dermatitis atrophicans Werte, die.die normale Breite von 
± 5 und die jeder chemischen Methode anhaftenden Fehlergrenze uberschreiten. 
Der Wassergehalt der Cutis bei der Erythrodermie, Ichthyosis, Sklerodermie, 
bei der Adipositas, Akromegalie und beirn Diabetes schwankt innerhalb der 
.physiologischen Fehlergrenze, so daB nach URBACHS Be£unden eine Histohydrie 
eigentlich nur, beim akuten Ekzem, bei Psoriasis und, bei der atrophierenden 
Dermatitis sicker vorliegt, beirn Erysipel wahrscheinlich ist. Auffallend ist der 
Wassergehalt der Cutis sowohl wie der des subcutanen Fettgewebes bei der 
Dermatitis.atrophicans. Die Werte nahern sich den Befunden bei der Greisen
haut. Wir konnen demnach nur beirn akuten Ekzem, bei der Psoriasis und 
bei der atrophierenden Dermatitis yon sicheren Storungen irn Wasserhaushalt 
der Rautsprechen. Bei den ubrigen Dermatosen sind die Schwankungen 
derart gering, daB sie als pathologische Befunde kaum verwertet werden konnen 
und als physiologische Schwankungen angesehen werden mussen. 

Bezuglich Wasserhaushalt hat die Raut zwei Aufgaben zu erfiillen: sie ist 
ein Wasserdepot, das bei Wasserbedarf entleert, bei WasseriiberfluB gefiillt 
wird und zweitens ist sie ein Wasserausscheidungsorgan. 

ENGELS konnte zeigen, daB nach intravenoser Zufuhr von groBen Wasser
mengen 1/6 des zuruckgehaltenen Wassers in der Haut deponiert wurde. Weiters 
'zeigte SAKATA, wie schon bei der Besprechung des Kochsalzstoffwechsels erwahnt 
wurde, daB die Raut das fiir die Diurese benotigte Wasser liefere. 'Der Wasser
verlust wird an erster Stelle von der Haut gedeckt. Ahnliche Versuche machte 
XONIGSTEIN: 7 Tage lang hungernde und durstende Meerschweinchen verloren 
'durchschnittlich 9% Wasser aus der Raut. 
, Der Wasserwechsel in der Raut unterliegt hormonalen mid nervosen Ein-
fliissen und kann durch Medikamente geregelt werden. 

1 Leider sind die Befunde PUUYS, der sich vor URBACH mit der Stoffwechselpathologie 
bei Rautkrankheiten beschaftigte, nicht zu verwerten, da seine N ormalzahlen fiir Blut
harnsaure, Blutcholesterin, Blutkalk und Blutzucker unrichtig sind, so daB URBAOH, der 
auf die widersprechenden PULAyschen Ergebnisse als erster hinwies, zu dem Ergebnisse 
kam, daB die auf ihnen aufgebauten Theorien und Konklusionen hinfallig sind. Ebenso 
lehnt BR. BLOCH die PuLAYSchen Ergebnisse ab, bei der kritischen Besprechungder 
PULAYSchen Monographie "Stoffwechsel und Raut". Auch, 'STUMPKE und ,SOIKA wenden 
sich gegen die PuLAYSchen Befunde. Aus diesen Griinden konnten die PULAYSchen 
Angaben, so wiinschenswert es auch war, die dermatologischen Fragen vom physiologisch
chemischen Standpunkte zu betmchten, hier nicht verwertet werden. Es war dahei' sehr 
zu begriiBen, daB URBAOH damn ging, auf exakter und breiter Grundlsge die physiologische 
und pathologische Chemie der Raut ~u bearbeiten. 

Handbuch der Haut- u. GeschJechtskrankbeiten. V.I. 4. 
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EpPINGER wies als erster in systematisch-experimentellen Arbeiten auf die 
Bedeutung des Schilddrusenhormons fiir den Wasserstoffwechsel hin: Thyreo
prive Tiere und myxomatose Menschen nehmen das ihnen zugefUhrte Wasser 
gierig auf und haIten es im Bindegewebe der Haut schwammartig fest. Infolge 
der beim Hypothyreoidismus bestehenden tragen Zelltatigkeit ist auch der 
Kochsalz- und Wasserstoffwechsel viel trager. Wird nun Schilddriisensubstanz 
gegeben, so bewirkt sie, daB durch ihren "belebenden EinfluB auf dieses 
Schwammorgan" ein lebhafterer Austausch zwischen Gewebsfliissigkeit und 
Blutplasma erfolgt. Dies erklart die diuretische Wirkung der Schilddriisen
praparate. 

Auch Thyroxin, das wirksame Prinzip der Schilddriise, entfaltet eine machtige 
Diurese (HILDEBRANDT). 

KONIGSTEIN untersuchte das Verhalten der Haut in chemischer und physio
logischer Beziehung nach experimenteller Entfernung der Schilddriise. Die 
Versuche, die an Meerschweinchen vorgenommen wurden, ergaben, daB die 
Wasserwerte in der Cutis in einer betrachtlichen Anzahl der FaIle unter die 
Norm sinken, wahrend in der Subcutis auf Kosten des geschwundenen Fettes 
,eine relative Wasseranreicherung st~ttfindet. Die Kurven der Wasser- und 
Xochsalzwerte verlaufen im allgemeinen parallel. Die Quellungsfahigkeit der 
Hant thyreoidektomierter Tiere ist in verdiinnter Salzsaure wesentlich erhoht, 
wahrend Natronlauge gegeniiber den Kontrolltieren keinen Unterschied bewirkt. 
ANDREAS POPPER fand auch eine erhohte Saurequellung der Haut thyreoidekto
mierter Tiere. Die Gewichtszunahme der Hautstiickchen in n/lO Salzsaure 
'betrug im Dur,chschnitt bei Normaltieren + 138%, bei thyreoidektomierten 
+ 213%. Die Erhohung der Quellbarkeit konnte auch an ein- und demselben 
Kaninchen mittels Hautexcision vor und nach der Thyreoidektomie festgestellt 
werden. 

Nach den neueren Untersuchungen von KONIGSTEIN scheint den Epithel
korperchen eine wichtige Rolle fUr Wasserstoffwechsel der Haut zuzukommen. 

Auch das Hormon der Nebenniere diirfte einen EinfluB auf den Wasser
haushalt ausiiben. Adrenalin bewirkt einen Wasserentzug aus den Geweben, 
an denen wahrscheinlich auch die Haut mitbeteiligt ist (BILLIGHEIMER). 

Bei ovarieller und hypophysar-ovarieller Fettsucht ist nach URBACH das 
Hautwasser vermehrt. Nach VEIL und BOHN iiben Eierstockpraparate eine 
wasserretinierende Wirkung gelegentIich aus. 

Recht kompliziert gestalten sich die Beziehungen der H ypophyse zum Wasser
stoffwechsel. Die Gesamthypophyse ist auf Grund von Exstirpationsversuchen 
als unbedingt lebenswichtiges Organ anzusehen. Total hypophysektomierte 
Tiere gehen an einer Kachexie hypophysepriva zugrunde, die mit der SIMMONS
schen Krankheit des Menschen in Parallele zu setzen ist. Vorderlappenerkran
kungen machen als Ausdruck einer prahypophysaren Wachstumssteigerung 
den Riesenwuchs und die Akromegalie, andererseits bei Hypofunktion des Vorder
lappens gewisse Formen von Zwergwuchs und als Gegenstiick zur AkromegaIie 
die von BRUGSOH beschriebene Mikro-Akromegalie. ZONDEK und ASOHHEIM sowie 
PH. SMITH konnten durch Implantation von frischen Hypophysenvorderlappen 
bei, ihren Versuchstieren vorzeitige Brunsterscheinungen, blutgefUllte Follikel in 
den Ovarien und Corpora lutea feststellen: BIEDL sieht in der Pars intermedia, 
im Gegensatz zu anderen Autoren, die Produktionsstarke des "Pituitrin". 
In jiingster Zeit haben O. KAMM, T. B. ALDRICH, GROTE, ROWE und BUGBEE 
aus dem Hypophysenhinterlappen zwei wirksame Stoffe isoIiert, von denen der 
eine, {J-Hypophamine nur blutdruckerhohende, die andere (a-Hypophamine) 
Uteruskontraktionswirkung zeigt. Beide Substanzen haben basischen Charakter 
und sind vermutlich Amine. Wahrend das Hypophysenvorderlappenhormon im 
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Blut zirkuliert, im Harn ausgeschieden wird und wahrend der Graviditat im 
Urin vermehrt ist, zirkuliert das Pituitrin nicht im Blut und wird nicht im 
Harn ausgeschieden. Nach den Untersuchungen von SqUIER und WERTHEIMER 
findet keine Sekretion von Vorderlappenprodukten in den Liquor cerebrospinalis 
statt. Dagegen wandert das Pituitrin durch die Spalten des Binde- und Stutz
gewebes der Neurohypophyse und des Hypophysenstiels zu seinem Bestimmungs
ort, dem nervosen Stoffwechselzentrum, der Regio subthalamic a und ist im 
Liquor der Zysterne nachweisbar. Wie die Erkrankungen des Hypophysen
vorderlappens beim Menschen typische ,Krankheitsbilder auslosen, so kennen 
wir bei Funktionsstorungen des Hypophysenhinterlappens Erkrankungen, von 
denen auf die Dystrophia adiposo.genitalis und auf den Diabetes insipid'U8 ver
wieflen sei. Es war das Verdienst von SOHAFER und OLIVER, die starke pharma
kologische Wirksamkeit von Hypophysenextrakten (1894) erkannt zu haben. 
Die diuretische Wirkung am narkotisierten Ti~re wurde von MAGNUS und 
SOHAFFER und SOHAFER und HERING 1891, die antidiuretische Wirkung beirn 
Menschen von VAN DEN VELDEN sowie FASINI gefunden (1913). 1906 beob
achtete DALE, daB Hypophysenextrakte den Uterus stark erregen, Il)lO S.OOTT 
und OTT die Forderung der Milchsekretion; 19,21 und 1922 fanden SPRINGLE 
sowie HOGBEN und WINTON, daB Hypophysenhinterlappenextrakte"au£ den Farb, 
wechsel der Amphibien von bestimmendem EinfluB sind. Bezuglich P.\larma. 
kologie und Physiologie des Hypophysenhinterlappens sei auf die z:usammen
fassende kritische Darstellung von TRENDELENBURG ,verwiesen,. 

Pituitrin macht experimentell eine Steigerung des Gesamtumsatzes unt~r 
Erhohung des respiratorischen Quotienten und einen Blutzuckeranstieg. RAAB 
zeigte <lurch Yersuche an Hunden, daB das ,Neutralfett sich unter Pituitrin 
senkt. Er nimmt zur Erklarung dieser Erscheinung eine Wirkung ,des Pituitrins 
auf die Leber uber den Weg des Sympathicus vom Tuber cinereum allS an. 

Pituitrin verursacht eine Blutdrucksteigerung (OLIVER und SOHAFER), die 
auf einer in den GefaBwanden angreifenden Verengerung beruht. ' Sie daJlert 
langer wie die durch Adrenalin. bewirkte, ergreift aber im Gegensatz zum 
Adrenalin auch die Coronarge£aBe des Herzens (MORAWITZ und ZAHN). Die 
Haut- und MuskelgefaBe werden nach den Untersuchungen vo:p. RISOHBIETER 
verengt, die Nierenge£aBe erweitert (MAGNUS und SOHAFER). 

Ferner ist der Hinterlappen der Hypophyse von Bed~Jltung fur den Quellungs
zustand der Gewebskolloide ulld fiir den Wasserhaushalt, so daB VAN DEN 
VELD EN therapeutisch die Diuresehemmung durch Pituitrinpraparate beim 
Diabetes insipidus empfahl. Die Hemmung der Diurese kann so stark sein, 
daB ein mittelgroBer Hund nach subcutaner Injektion von 0,2-0,3 mg eines 
guten Pituitrinpraparates nach Zufuhr groBerer Wassermengen per os unter 
dem . schweren Krankheitsbilde der "Wasservergiftung" erkrankt. 

Urspriinglich waren die Angaben uber die Beziehungen des Pituitrins zum 
Wasserhaushalt sehr widersprechend. So fand man in den Versuchen an der 
uberlebenden Froschniere teils unter Zunahme des Durchflusses eine starke 
Diurese (HARTWICH), teils unter GefaBverengerung Oligurie (NoGuom), am 
ganzen Frosch fanden OEHME, BRUNN, FROMHERZ keine sichere Wirkung, 
dagegen eine ausgesprochene extraren,ale Beeinflussung des Wasserhaushaltes. 
Aus ,den iilteren am Saugetier vorgenommenen Versuchen schloB man zunachst 
auf eine diuresefOrdernde WirkuI.lg (MAGNUS U. SOHAFER u. a.). Da fand VAN 
DER VELDEN an gesunden Menschen und an Kranken mit Diabetes insipidus 
eine langanhaltende Hemmung der Diurese, ein Befund, der von einer Reihe 
von Nachuntersuchern bestatigt wurde. Inzwischen wurde auch tierexperimen
tell diese Diuresehemmung festgestellt. Der Grund, warum dies anfangs nicht 
erkannt wurde, war, daB man an narkotisierten Tieren Versuche vornahm. 

4* 
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Die diuresehemmende Wirkung des Pituitrins kann durch Kochsalzzusatz 
wesentlich abgeschwacht werden (MOLITOR und E. P. PICK, BRUNN, PENTI
MALLI) , mit Coffein (MAOKERSIE, MOLITOR und E. P. PICK), Harnstoff, aber 
nicht mit reinem Wasser (MOLITOR und E. P. PICK) durchbrochen werden. 
Pituitrin wirkt auf die Euphyllindiurese antagonistisch (FRANK). 

Bezuglich des Mechanismus der Diuresehemmung stehen sich zwei An
sichten gegenuber: Ein Teil der Autoren nimmt einen renalen, also nicht die 
Gewebe, 80ndern die Niere betreffenden Effekt an, z. B. OHME, BAUER und 
ASOHNER, FROMHERZ, LEBERMANN u. a., ein anderer Teil spricht von einer 
primaren Beeinflus8ung de8 Gewebswasserbestandes (VEIL, MEYER und MEYER
BISOH). MOLITOR und E. P. PIOK wiesen nach, daB eine Nierengefa{3wirkung 
des Pituitrins als Ursache der Diuresehemmung nicht in Betracht kommt, da 
sie, wie erwahnt, weder durch Wasserzufuhr noch durch gefaBerweiternde 
Mittel (Nitrite, Cof£ein u. a.), wohl aber durch osmotisch wirkende Gewebs
diuretica (Harnstof£, Traubenzucker, Kochsalz) durchbrochen werden kann. 
Fur einen extrarenalen Angriffspunkt sprechen die Froschversuche von BRUNN, 
die Untersuchungen von FROHLIOH und ZAK (Hemmung des Austrittes von 
Farbstoffen aus der Blutbahn), die exsudationshemmenden Befunde von SAXL 
und DONATH, sowie von DONATH und TANNE. Auch RAAB brachte durch 
seine Versuchsergebnisse weitere Belege fur die nierensperrende Wirkung des 
Pituitrins. Mit Hille der Beobachtung der Quaddelresorptionszeit konnten 
ADLERSBERG und PERUTZ einen in die Gewebe zu verlegenden Angriffspunkt des 
Pituitrins feststellen. Die Versuche an kochsalzreich genahrten Kaninchen, bei 
denen ADLERSBERG und PERUTZ durch Pituitrin keinen EinfluB auf die Quaddel
resorptionszeit fanden, sprachen im Sinne von MOLITOR und E.P. PIOK. Ferner 
konnten ADLERSBERG und PERUTZ beobachten, daB Theophyllin die resorptions
beschleunigende Wirkung des Pituitrins aufhebt, was in Einklang mit den fruher 
erwahnten Befunden von FRANK steht. 

Mit der diuresehemmenden Wirkung des Pituitrins geht eine Steigerung 
der molaren Konzentration des Barnes einher. Der Kochsalzgehalt des Harnes 
geht stark in die Hohe (VEIL, FRANK, FROMHERZ, FREY und KUMPIESS, MIURA, 
BIJLSMA u. a.). Auch das chlorarm genahrte Tier wird durch Pituitrin zu einer 
Chlorabgabe in den Harn gezwungen (FROMHERZ). 

Der Angriffspunkt der Pituitrinpraparate ist. demnach hauptsachlich in 
die Gewebe zu verlegen (MOLITOR und E. P. PICK). Auch beim Menschen 
erfolgt durch 1njektion von Hypophysenextrakten eine Bemmung der Diurese. 
Experimentell erfolgt die Diuresehemmung durch Pituitrin nur in wachem 
Zustand. MOLITOR und E. P. PICK konnten zeigen, daB durch eine Par
aldehydnarkose der Wasserwechsel derart beeinfluBt wird, daB Hypophysen
praparate nicht mehr die normalerweise verursachte Diuresehemmung her
vorbringen konnen. Auch durch operative Entfernung des GroBhirns konnten 
MOLITOR und E. P. PICK experiment ell denselben E£fekt erziehm. Wahrend 
Pituitrin bei tiefer . Paraldehydnarkose die Diurese nicht hemmt, bleibt 
seine hemmende Wirkung' bei der Chloretonnarkose unverandert weiter be
stehen. Aus dies en Befunden schlossen MOLITOR und E. P. PICK auf eine 
,zentrale Regulation des Wasserwechsels. Das "Wasserzentrum" steht unter 
dem dampfenden EinfluB des GroBhirns. Entfallt dieser, so wird es uber
erregt. Den adaquaten Reiz fiir das Wasserzentrum bildet nach MOLITOR und 
E. P. PICK ein Sinken des Wassergehaltes des Blutes unter die Norm ("Durst
reiz"): Auf diesen Durstreiz "wird den Geweben der 1mpuls erteilt, mehr Wasser 
'in die Blutbahn nachzuschieben." 1st aber das Zentrum in seiner Empfindlich
keit herabgesetzt, so wird zugefuhrtes Wasser Hinger im Reservoir der Gewebe 
gehalten und verzogert zur Ausscheidung gelangen (MOLITOR und E. P. PICK). 
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Auch die Leber spielt fiir die Diurese eine wichtige Rolle. MOLITOR nnd 
E. P. PICK beobachteten experimentell, daB von der Leber in die Blutbahn 
wirksame Stoffe abgegeben werden, welche die Diurese fordern oder hemmen 
und daB in der Leber mehr als in jedem anderen Organ das zu suchen sei, was 
VOLHARD mit dem Namen "Vornien" bezeichnet hat. 

Der EinfluB der Leber auf den Wasserhaushalt ist ein doppelter: mechanisch, 
indem sie durch ihre venosen Sperrvorrichtungen (MAUTNER und E. P. PICK) 
die ihr mit dem Pfortaderblut zugefiihrte Fliissigkeit speichert, und hormonal, 
indem sie, wie erwahnt, Stoffe absondert, welche den Quellungszustand der 
Gewebe und die Tatigkeit der Niere aufeinander abstim,men (E. P. PICK und 
WAGNER). Diese Stoffe haben, wie sowohl klinisch als auch im Tierversuch 
erhoben wurde, zwei Wirkungen: eine diuresehemmende und eine diurese
fordernde. Durch Verfiitterung von Leber oder Leberextrakten wurde klinisch 
die Diurese gefordert (PORGES, GROSSMANN u. a.). LAMPE konnte bei Runden 
durch Leberextrakteinspritzungen, und ADLERSBERG beim Kaninchen durch 
Verfiitterung groBer Mengen eines Extraktesaus Gesamtleber die Rarnabsonde
rung einschranken, dagegen konnten GLAUBACH und MOLITOR iiber einen 
diuresestorenden Leberextrakt berichten, der bei niereninsuffizienten Runden 
harntreibend wirkte." 

Die Bedeutung, welche der Haut fiir den Wasserhaushalt zukommt, zeigen 
die frUber erwahnten Untersuchungen von SAKATA: Die Wasserdepots der 
Haut sind die ersten, welche bei Wasserbedart entleert, bei WasserUbertlufJ ge
tulU werden. SAKATA konnte zeigen, daB der Wassergehalt der Raut feucht 
gefiitterter Kaninchen durch Diuretica stark vermindert wird, wahrend der 
der iibrigen Organe sich nicht nerinenswert verandert. 

Durch die Untersuchungen von E. P. PICK und seiner Schiiler wurde, wie 
bereits erwahnt, ein "Wasserzentrum" angenommen, das unter dem dampfenden 
EinfluB des GroJ3hirns steht, wahrend eine zentrale Regulation des Wasser
wechsels erfolgt. Auch die Untersuchungen von POHLE aus dem BETHEschen 
Institut, die an Amphibien vorgenommen wurden, sprechen fiir eine zentral
nervose Kontrolle des Wasserhaushaltes. Nach Abtrennung der Zweihiigel 
und nach Durchtrennung der vorderen Wurzeln erfolgte bei Froschen eine 
Steigerung der Wasseraufnahme durch die Raut und eine Vermehrung der 
Harnproduktion. Es stellte sich nur eine geringgradige Wasserretention ein. 
Durch die Abtrennung der Zweihiigel entfallen die normalerweise ,vorhandenen 
Impulse, die Durchtrennung der vorderen Wurzeln bedingt eine Vasodilatation 
in der Raut und in den Nieren. Wurden die hinteren Wurzeln durchtrennt, 
so erfolgte wegen des Wegfalles der Vasodilatatoren eine Verminderung des 
Wasserumsatzes. ' 

Es wurden hier summarisch die wichtigsten Daten iiber die Beziehungen 
des Wasserhaushaltes zu den hormonalen und nervosen Einfliissen wiedergegeben. 

Die bisher geschilderten Verhaltnisse sind aber nicht nur fiir die Physiologie 
und Pathologie von Bedeutung, sondern eroffnen der Pharmakologie neue 
Gesichtspunkte fiir das Studium der Diurese und der Diuretica. Es sei auf eine 
diesbeziigliche Abhandlung iiber Wasserhaushalt, Diurese und Diuretica von 
E. P. PICK verwiesen, dem nachfolgende Angaben zum Teil entnommen sind. 
Beziiglich Klinik der Diurese sei auf die zusammenfassende Darstellung von 
FLECKSEDER aufmerksam gemacht. 

Der diuretische Enderfolg wird vom Verhalten der Niere und vom Wasser
haushalt der Gewebe bestimmt. Alle gut wirkenden Diuretica diirften einen 
renalen und einen extrarenalen Angri£fspunkt aufweisen. Am Boden des dritten 
Ventrikels in der Gegend des Tuber cinereum und des Rypophysentrichters 
befindet sich ein Diuresezentrum, dessen Erkrankung das Bild des Diabetes 
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insipidus hervorrufen kann. MOLITOR und E. P. PICK verlegen das Zentrum 
des gesamten Wasserwechsels in die Nahe der ubrigen vegetativen Zentren, 
Seine wichtigste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes im 
Wasserhaushalt des Organismus. Beim Diabetes insipidus besteht ein dauernd 
erhohter Erregungszustand des Wasserzentrums (MOLITOR und E. P. PICK). 

Die Vorbedingung jeder Harnsekretion ist ein gewisser Grad von Hydramie, 
wobei die osmotischen Druckverhaltnisse von Wichtigkeit sind, aber auch 
der hydrostatische Druck, der sowohl innerhalb des Blutplasmas als auch in 
der Gewebs£lussigkeit herrscht, ist fUr den Quellungsdruck, den Gewebsdruck, 
den Spannungszustand der Gewebe und fUr die Blutgeschwindigkeit mit
bestimmend (H. H. MEYER, E. P. PICK). 

Wie aus den frillier angegebenen Daten ersichtlich ist - bezuglich Einzel
heiten sei auf den diesbezuglichen Abschnitt der "Experimentellen Pharma
kologie" von H. H. MEYER und R. GOTTLIEB verwiesen -, konnen die 
Mittel, welche eine Diurese zu veranlassen imstande sind, auf zweifache 
Weise angreifen: 1. extrarenal, indem sie durch Entquellung der Gewebs- und 
Blutkolloide eine Hydramie erzeugen, 2. indem sie den Filtrations- und Re
sorptionsapparat der Niere beeinflussen, also hauptsachlich renal angreifen. 
Nach den Untersuchungen vornehmlich der Wiener Schule (H. H. MEYER, 
E. P. PICK) geh5ren in die erste Gruppe Mittel, welche durch Erhohung des 
osmotischen Druckes im Blute aus den Geweben Wasser. in Lymphe und Blut 
hineinziehen, wie Natriumsulfat, Natriumcarbonat, Zucker, Harnstoff u. a. 
Die diuretische Salzwirkung ware danach zunachst doppelter Art, erstens 
extrarenale Hydramie und zweitens intrarenal "Diarrhoe in den Tubulis" 
(zit. nach MEYER-GOTTLIEB). Dann fallen in diese Gruppe diejerugen Sub
stanzen, welche den Quellungsdruck herabsetzen, wie die Kali-, Kalk- und 
Magnesiumsalze, Kalomel, Novasurol und die Schilddrusenpraparate. 

In die zweite Gruppe gehoren die Substanzen, welche die Nierendurch
blutung beeintlussen, also die Purinkorper, Coffein, Theobromin und Theophyllin. 
Auch die Korper der Digitalisgruppe konnen fUr sich allein eine zur Entwasse
rung ausreichende Diurese bewirken. 

Die Quecksilberpraparate greifen extrarenal an. Ihre Wirkung besteht in 
einer Entquellung der Gewebs- und Plasmakolloide, die mit einer starken lympha
goiJen Wirkung gepaart ist. Von den Quecksilberpraparaten entfaltet das 
Novasurol die starkste diuretische Wirkung, wie aus den Arbeiten von SAXL 
und HEILIG, LANGE und V. KOLLERT hervorgeht. Diese Be£unde wurden von 
zahlreichen Autoren (NONNENBRUCH, HASSAKAMP, MORAWITZ, FODOR u. a.) 
erganzt und bestatigt. Nach DAL PRATO hat Novasurol seinen Angriffspunkt 
primar im Gewebe und erst reflektorisch an der Niere. 

A.hnlich wie das Novasurol wirkt das Salyrgan, uber das klinische Beobach
tungen von MUHLING, BRUNN, ROSENBERG, GUNZBERG, GROSSMANN und 
SANDOR, TSCHERNING u. a. vorliegen. 

In letzter Zeit wurde der Novasurol- bzw. Salyrgandiurese gro13ere Auf
merksamkeit geschenkt. Uber das Zustandekommen der Wirkung laBt sich 
sagen, daB die Quecksilberdiuretica am Orte des. Ergusses entquellend und 
resorptionsfordernd angreifen, wahrend die Harnvermehrung durch die so 
entstftndene Hydramie bedingt ist. Nun konnten ROWNTREE, KEITH und 
BARIER finden, daB die Quecksilberdiurese durch Ammoniumchlorid gesteigert 
wird. Nach OHME beruht diese Harnvermehrung durch Salmiak auf Sauerung 
der Gewebe. Nach NONNENBRUCH sowie SAXL .und HEILIG tritt neben der 
diuretischen Wirkung auch eine Steigerung der Perspiratio insensibilis auf: 
Die Wasserabgabe durch Haut, Lunge und Darm hat einen sehr wichtigen 
Anteil an der durch die Salyrgantherapie herbeigefuhrten Entwasserung. SAXL 
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und ERLSBACRER empfahlen als Salmiakpraparat die M ixtura solvens (Ammon. 
chlorat.8,0, Succ.liquirit. 6,0, Aq. dest. ad 100) und das Gelamon (eine Adsorp~ 
tion des, Ammonchlorids an Gelatine). Die Wirkung der intramuskularen 
Salyrganeinspritzung in Kombination mit der peroralen Salmiakdarreichung 
ist del' intravenosen Therapie iiberlegen (SAXL und ERLSBACRER). Da die 
Salyrganbehandlung auch ohne Salmiak ihre Wirkung entfaltet, andererseits, 
wie JESIONEK bei Besprechung del' SAUERBRucR-GERsoNschen "sauren Diat" 
betonte, die Kochsalzentziehung von wesentlicher Bedeutung ist, meinen SAXL 
und ERLSBACHER, daB dieses Moment'der Kochsalzentziehung, welche durch 
die Salyrgantherapie in starkster Weise erfolgt, neben del' rein diuretischim 
Salyrganwirkung fiir die wassertreibende und exsudatvermindernde Wirkung 
eine groBe Rolle spielt. ' 

Ein anderes Mittel zur Steigerung del' Salyrgandiurese ist das dehydrochol
saure Natrium (Decholin) (BIX). Wie aus den Untersuchungen von O. NEU
BAUER, ADLERSBERG, ADLERSBERG und TAUBENHAUS, SEMLER, RAHMLOW und 
RITTERBAND u. a. hervorgeht, iibt die Dehydrocholsaure eine diuretische Wirkung 
aus, da sie ihren Angriffspunkt VOl' allem in del' Leber hat, die wir, seit den 
Untersuchungen von E. P. PICK als wichtige Schaltstelle und Hormonquelle 
fiir den Wasserkreislauf kennen. FLECKSEDER kombinierte die Salmiak-Salyrgan
Therapie mit Decholin-Injektionen und steigerte dadurch die entwassernde 
Wirkung des Salyrgans zu "Hochstleistungen". 

Von unangenehmen Nebenwirkungen seien die Hg-Exantheme genannt. 
REDLICH berichtet iiber einen todlichen Ausgang einer Quecksilbervergiftung 

nach einmaliger Novasurolinjektion. Salyrgan scheint weniger toxisch zu sein 
(GROSSMANN, PETZAL, LUGER). 

Einen Einblick in die physiologischen und pharmakologischen Verhaltnisse 
des Wasserhaushaltes der oberen Hautschichten suchten die Modellversuche 
von ADLERSBERG und PERUTZ zu bringen. Sie priiften zunachst durch intra
cutane Einspritzungen von physiologischer Kochsalzlosung, wie sich dieses 
kiinstIich gesetzte "Odem" unter physiologischen Bedingungen verhiiIt. So 
konnten sie feststellen, daB nicht nur Alters- und individuelle Unterschiede 
bestehen, sondern daB auch bei jedem einzelnen Tier regionare Unterschiede 
zu bemerken sind. So verschwindet eine intracutane Quaddel, die an der AuBtm
seite des Ohres oder an der Stirne gesetzt wurde, viel rascher als eine am Riicken. 
Rier wiederum waren Unterschiede zwischen den Rautpartien der hinteren 
Thoraxwand und der Lumbalgegend zu sehen. "Obrigens konnten auch COHEN 
und APPELBAUM beim Menschen feststellen, daB die Quaddelzeit in den ein
zelnen Korperregionen nicht einheitlich ist. 

Beziiglich der Kost fanden ADLERSBERG und PERUTZ, daB 'die Quaddelresorp
tionszeit nach kochsalzreicher Kost verkiirzt, nach kochsalzarmer verlij,ngert 
ist, wo bei sich ein Parallelismus zwischen Resorptionsdauer del' Quaddel 
und Kochsalzgehalt des Blutes bzw. der Raut ergab: beschleunigte Resorptions~ 
zeit und erhohter Kochsalzgehalt einerseits. andererseits verzogerte Resorp
tionszeit und verminderter Kochsalzgehalt. FUr die Resorptionsdauer der 
Quaddel nehmen ADLERSBERG und PERUTZ zwei Momente von ursachlicher 
Bedeutung an: 1. den mechanischen Faktor, der sich aus der'verschiedenen 
Weite der Spaltraume durch den durch die Quaddel erzeugten Druck auf die 
Umgebung ergibt und 2. das Bestreben der Raut, das Konzentrationsgefalle 
zwischen Quaddel und Umgebung auszugleichen. Diese beiden Faktoren, 
von denen einmal der eine, das andere Mal der andere eine groBere Rolle 
spielt, wirken miteinander, konnen aber auch gegeneinander wirken. Die 
Resultante der Interferenz dieser V organge ist fiir die Quaddelresorptionszeit 
maBgebend. 
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Nun untersuchten ADLERSBERG und PERUTZ die pharmakologische BeeinfluB
barkeit dieses ."kiinstlichen Odems". Sie konnten feststellen, daB zwei M6mente 
fiir die Resorptionsdauer maBgebend sind: 1. Die GefaBwirkung und 2. der 
"Gewebsfaktor". Substanzen, welche eine GefaBerweiterung hervorrufen, wie 
Xylol, Amylnitrit, verkiirzen, Pharmaka, welche vasoconstrictorisch wirken, 
wie lokaJ. appliziertes Chlorathyl, verlangsamen die Resorption. Um so auf
fallender war es, daB ein :).\fittel, welches die Hautcapillaren verengt, das Pituitrin, 
statt einer Verzogerung eine Beschleunigung der Resorption bewirkte. Da 
eine Anzahl am Kaninchen vorgenommener Versuche in der iiberwiegenden 
Mehrzahl der FaIle dasselbe Resultat ergab, und die spater auch am Menschen 
vorgenommenen Priifungen die Ergebnisse der Tierversuche eindeutig besta
tigten, muBten ADLERSBERG und PERUTZ annehmen, daB neben dem vascularen 
Faktor ein extravasal, im Gewebe selbst zu lokalisierender Faktor postuliert 
werden miisse, der fiir die Resorption von Fliissigkeit, fur den Wasserhaushalt 
der Haut von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist. Dieser Gewebsfaktor 
wurde friiher, bei Besprechung der extrarenalen Angriffspunktes gewisser 
Diuretica· der Purinreihe schon ofters erwahnt und deckt sich mit dem, was 
FROHLICH sowie FROHLICH und ZAK als "Anderung der Gewebsdurchlassigkeit" 
bezeichnen und unter dem Problem der Permeabilit{i~ subsummieren: Die Wasser
verschiebung in den Organen, die Bewegung von im Wasser echt oder kolloid 
ge16sten Stoffen und die Bewegungen von fett16slichen Substanzen. 

So· konnten ZAK und WERMER zeigen, daB nach Vorbehandlung mit Diu
retin ein subcutan injiziertes J odsalz rascher als normal im Speichel erscheint. 
FROHLICH und ZAX konnten zeigen, daB Theophyllin ein in besonders hohem 
Grade die Permeabilitat der Gewebe beeinflussendes Mittel ist. Wurden Kalt
und Warmbliiter einige Tage mit kleinen Theophyllinmengen behandelt, so 
konnte die Blut-Gehirnschranke durchbrochen werden.; durch Theophyllin
vorbehandlung wurde. das Eintreten krampferzeugender Farbstoffe (Saure
fuchsin, Phenolsulphophthalein) aus dem Blute in das Zentralnervensystem 
ermoglicht. Ahnliche Ergebnisse erzielten FROHLICH und ZAK mit Strychnin, 
Pikrotoxin und bei der Ratte mit Kardiazol. Auch Ferrocyankalium wirkte 
bei mit Theophyllin vorbehandelten Tieren giftig. FROHLICH und ZAK nehmen 
an, daB die Zustandsanderungen der Gewebselemente, die unter dem Einflusse 
des Theophyllins erfolgen, durch Anderungen des Quellungszustandes erklart 
werden miissen. 

ADLERSBERG und PERUTZ konnten beziiglich Theophyllin folgende Befunde 
erheben: Sowohl im akuten, als auch im protrahierten Theophyllinversuch 
war eine beschleunigte Resorptionszeit der Quaddel zu beobachten. Da aber 
beim akuten Theophyllinversuch die GefaBkomponente dieses Mittels das Bild 
beher;rschte (die Kaninchen hatten eine beschleunigte Atmung, warmere Ohren, 
die HautgefaBe waren stark erweitert), muBte der GefiiBfaktor fiir die resorp
tionsbeschleunigende Wirkung dieses Mittels verantwortlich gemacht werden. 
Anders im protrahierten Versuch. Da traten die vascularen Momente nicht in 
Erscheinung, und trotzdem resorbierten die Tiere die intracutane Kochsalz
quaddel sehr rasch. Die Ursache dieser Beschleunigung muBte im "Gewebs
faktor" liegen. Der resorptionsbeschleunigende Pituitrineffekt ergibt Analogien 
zur Wirkung des Pituitrins auf die Diurese und bestatigt - in anderer Weise
die eingangs erwahnten Untersuchungen von E. P. PICK und seinen Mitarbeitern. 
Die Ergebnisse des prQtrahierten Theophyllinversuches decken sich mit den 
Untersuchungen von FROHLICH und ZAK, die schon andernorts eine Bestatigung 
erfahren haben (FRANCESCHETTI und WIELAND). 

Interessant waren die Ergebnisse von ADLERSBERG und PERUTZ beim Stu
dium kombinierter Wirkungen von Medika:menten auf die Resorptionsdauer 



Der. Wasserstoffwechsel. 57 

der Kochsalzquaddel: Wurde Amylnitrit und Pituitrin gleichzeitig gegeben, 
so erfolgte keine Resorptionsbeschleunigung. Ebenso verhielten sich Kaninchen, 
die gleichzeitig Pituitrin und Theophyllin erhielten. Diese antagonistische 
Beeinflussung zweier an sich resorptionsbeschleunigender Substanzen erfolgt, 
wie AnLERSBERG und PERUTZ annehmen, nicht an Ort und Stelle in der Raut, 
sondern in den· zentralregulierenden Mechanismen. .Alle diese Substanzen 
haben neben ihrem peripheren auch noch einen zentralen Angriffspunkt (fiir 
Amylnitrit: FrLEHNE, SOLLMANN und PILCHER, MOROWITZ und ZAHN u. a., 
fiir Pituitrin: E. P. PICK, MOLITOR und NIKOLOFF, ADLERSBERG, MERES und 
MOLITOR). 

Zur Untersuchung des "zentralen Faktors" und zur Priifung der Wirkung 
des Zentralnervensystems auf den Wasserhaushalt der Raut iiberhaupt ver
folgten ADLERSBERG und PERUTZ den Ablauf der Resorption der Kochsalzquaddel 
bei Ausschaltung gewisser Hirnteile. Neuere tierexperimentelle Untersuchungen 
von MOLITOR und E. P. PICK haben die Wirkungsweise der Schlafmittel in 
weitgehendem MaBe geklart. Sie konnten den Nachweis erbringen, daB den 
verschiedenen Schlafmitteln ganz bestimmte Angriffspunkte zukommen, wobei 
sie zwei groBe Gruppen unterscheiden: Eine Gruppe mit vorwiegend corti
calem Angri//spunlct (Alkohol, Amylenhydrat, Paraldehyd, Chloralose u. a.) 
und eine zweite groBere Reihe von Schlafmitteln, die auf die Schla/steuerungs
stelle des Mittelhirns einwirken. Zu letzterer gehoren z. B. Chloreton, Luminal, 
Medinal u. a. , 

Ausgehend von diesen Untersuchungen E. P. PICKS, durch Medikamente 
lahmend auf bestimmte Hirnzentren einzuwirken, priiften AnLERSBERG und 
PERUTz das Verhalten der Resorptionszeit einer intracutan gesetzten Koch
salzquaddel bei Ausschaltung der mesencephalen Zentren. Nach Chloreton
zusatz war keine Anderung der Quaddelresorptionszeit wahrzunehmen. Auch 
die Hirnrindennarkotica iibten keinen EinfluB aus. 

Bei Kombination von Rirnrindennarkoticis mit Theophyllin und mit Pituitrin 
konnte keine Remmung der Theophyllin- bzw. Pituitrin-Resorptionsbeschleu~ 
nigung festgestellt werden, so daB angenommen werden muB, daB die Aus-
8chaltung der Gro{3hirririnde durch ein dort angreifendes N arkoticum keinerlei 
Wirkung auf die Resorption der Kochsalzquaddel ausiibt und auch die beschleu
nigende Resorptionswirkung von Theophyllin und Pituitrin nicht zu inhibieren 
vermag. . 

Bei Kombination von Rirnstammnarkoticis mit Theophyllin stelltenADLERS
BERG und PERlJTZ fest, daB die funktionelle Elimination der mesencephalen 
Zentren die resorptionsbeschleunigende Theophillinwirkung steiger~. Dieser Befund 
wird auf ein Zuriickdrangen der zentral gefaBerweiternden Komponente des 
Theophyllineffektes zuriickgefiihrt, wodurch ein trberwiegen der peripher 
gefaBerweiternden Xanthinwirkung zustandekommt. 

Wurde ein Rirnstammnarkoticum mit Pituitrin kombiniert, so erfolgte 
bei dieser Versuchsanordnung eine Inhibierung der sonst resorptionsbeschleuni
genden Pituitrinwirkung. In Analogie zu der friiher angefiihrten Wirkung des 
Pituitrins auf die Diurese nahmen AnLERSBERG und PERUTZ auch fiir die resorp
tionsbeschleunigende Pituitrinwirkung in der Gutis einen zentralen Angriffspunkt 
an, der im Hirnstamm zu lokalisieren ware. 

Diese hier ausfiihrlich wiedergegebenen Untersuchungen gewahren einen 
Einblick in die Wirkungsweise einiger Medikamente auf den Wassergehalt der 
Raut. Die Einwirkung von Pharmazis illustriert zunachst die Bedeutung der 
Ge/a{3weite und der Hautdurchblutung. Daneben muB aber ein aufJerhalb der 
Ge/afJe in den Geweben zu lokalisierender Faktor angenommen werden. Neben 
peripher sich auswirkenden Einfliissen ergeben sich Anhaltspunkte fiir eine 
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vom Zentrum aus erfolgende Beeinflussung der Resorption der Kochsalzquaddel. 
Die Analyse dieser Wirkung ergab, daB sie in erster Reihe eine Funktion des 
Hirnstammes bzw. der dort sich befindenden regulierenden Stellen sei, wahrend 
der GroBhirnrinde keine groBere Bedeutung zukommen durfte. Und so erscheint 
es von allgemeinem Interesse, daB auch fur einen an der iiuf3ersten K6rper
peripherie sich abspielenden V organg, wie die Resorption einer intracutan ange
legten Kochsalzquaddel, ein fein arbeitender Regulationsmechanismus in Betrieb 
gesetzt wird, der letzten Endes vom Hirnstamm uberwacht wird. 

Es sei hier noch kurz die "extrarenale Wasserausscheidung" auf die Wasser
abgabe durch Haut- und Atemwege besprochen und auf die Arbeiten von 
SCHWENKENBECHER, MOOG sowie von H. HELLER, die neueren und neuesten 
Datums sind, verwiesen. Das Wasser verlaBt den Korper einerseits durch die 
Nieren, andererseits durch Atemwege, Haut und Darm. Nach den grundlegenden 
Untersuchungen von RUBNER (1890) steht die Wasserabgabe der menschlichen 
Haut in erster Linie im Dienste der Warmeregulation. Aber neben dem wiirme
regulatorischen Anteil kommt nach den Untersuchungen von HELLER der 
"Perspiratio insensibilis" ein wasserregulatorischer EinfluB zu. Die extrarenale 
Wasserabgabe, erleidet unter physiologischen Bedingungen gewisse Variationen. 
So uben die Lufttemperatur, der Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphare, der 
jeden VerdunstungsprozeB beeinfluBt, der Luftdruck, der Wind, die Kleidung 
und ahnIiche Faktoren EinfluB auf die Hautwasserabgabe aus. Die Nahrungs
aufnahme, GroBe, Calorienreichtum der MahIzeit, steigert die Wasseraus
scheidung (um etwa 50%). Eine spezifisch-dynamische Wirkung der EiweiB
mahlzeit pragt sich in der Hautwassermenge nicht aus (SCHWENKENBECHER). 
Nach SCHWENKENBECHER verlauft die extrarenale Wasserabgabe wahrend des 
Tages recht gleichmaBig. Bei endokrinen Storungen findet man Abweichungen 
der Hautwasserabgabe. So berichtet SCHWENKENBECHER, daB bei Morbus 
BASEDOW nicht nur der Nuchternwert der Wasserabgabe stark erhoht ist, 
sondern auch die Steigerung durch Nahrungszufuhr unverhaltnismaBig groB 
ist. Bei thyreogener Fettsucht erwies sich die Hautwasserabgabe bei Ruhe 
und Hunger als niedrig, beim Myxodem wurde ausgesprochene Anhidrosis 
beobachtet, ebenso bei Morbus Addison (DIEDEN). 

Die Untersuchungen HELLERS uber die wasserregulatorische Funktion des 
extrarenalen Apparates ergaben sehr interessante Resultate: Die plOtzliche 
Zufuhr groBerer Flussigkeitsmengen hatte nur geringe oder keine Vermehrung 
der renalen Wasserausfuhr zur Folge. Dafur kam es zu einer Steigerung der 
extrarenalen Wasserausscheidung, so daB in Verlauf von 24 Stunden die Zulage 
auf extrarenalem Wege entfernt wurde. Bei Untersuchungen uber die Be
ziehungen des extrarenalen Apparates zu der wasserregulatorischen Funktion 
fand HELLER, daB Gewichtszunahmen oder -abnahmen zum groBten Teil von 
parallelen Schwankungen der extrarenalen Wasserausscheidung begleitet 
werden. Aus den HELLERschen Beobachtungen geht hervor, daB die Niere in 
wichtigen wasserregulatorischen Funktionen von dem extrarenalen Apparat 
abgelost werden kann. 

Die Untersuchung der Wirkung pharmakologischer Substanzen auf die 
extrarenale Wasserausscheidung ergab, daB eine Gruppe von Diureticis (vom 
Typus des Euphyllins) ne ben der renalen auch die extrarenale Wasserausscheidung 
erheblich steigern kann. Eine andere Gruppe (vom Salyrgan reprasentiert) 
veranlaBt,. wenn uberhaupt Diurese eintritt, ein mehr oder weniger starkes 
Absinken der extrarenalen Wasserausscheidung. 

Der Zustand der Haut ist von groBer Bedeutung fur die GroBe der Haut
wasserabgabe (MoOG). Hauthyperamie, die auf aktiver Erweiterung der Arte
riolen und der arteriellen Schenkel der Capillaren beruht, steigert sie. Bei 
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paralytischen Zustanden an den RautgefaBen (Scharlach, KIRSCH) oder bei 
entziindlichen Vorgangen (Erysipel, Sonnenstich) ist trotz' erhohter Raut. 
temperatur eine Verminderung der Wasserabgabe zubeobachten. Mangelhafte 
Blutversorgung ist oft mit Verminderung der Wasserabgabe verbunden. Auch 
bei atrophischen Vorgangen in der Raut sinkt die unmerkliche Wasserabgabe 
(SCHWENKENBECHER). Bei Dermatosen, die mit trockener Raut einhergehen 
(Ichthyosis, Psoriasis, Sklerodermie, Ryperkeratosen) ist nach SOHWENKEN· 
BECHER die Rautwasserabgabe vermindert. 

Die Wasserabgabe kann in zweierlei Weise erfolgen: Physikalisch als Dif
fusion des Gewebswassers durch die diinne Decke der verhornten Oberhaut 
(KRAUSE, DONDERS), physiologisch als Absonderung durch die SchweiBdriisen. 
Durch die Untersuchungen von JURGENSEN wurde festgestellt, daB auch die 
SchweiBdriisen an der extrare~len Rautwasserabgabe mitbeteiligt sind. Anderer. 
seits gibt es eine Perspiratio insensibilis auch ohne Vermittlung' der' SchweiB
driisen (A. LOEWY und WEOHSELMANN, RICHARDSON). EIMER sowie REIDE 
fanden, daB auch bei,den schweiBdriisenlosen Kaninchen eine Rautwasserabgabe 
nachweisbar ist. 

MOOG, der sich in den letzten Jahren eingehend mit diesem Thema befaBte, 
fand, daB Pilocarpin die unmerkliche Wasserabgabe steigert, Atropin sie herab
setzt. Dagegen wirkt Histamin, das die Blutfiille erhoht und die Temperatur 
steigert, nicht fordernd auf die Menge des Rautwassers. Auch bewirkt Amyl
nitrit eine Steigerung derselben (MOOG). Andererseits fand MOOG, daB neben 
der kontinuierlichen Schweif3absonderung eine dauernde Wa8serabdunstung auch 
durch die Epidermis erfolgt. Er fand, daB, obwohl Atropin die SchweiBdriisen. 
tatigkeit vollstandig ausschalten kann, die Wasserdampfabgabe dabei niemals 
ganzlich versiegt. Auch Formalin, das die SchweiBdriisenausfiihrungsgange 
verodet, setzt die Rautwasserabgabe nicht ,herab. 

Demnach sind fUr die extrarenale Rautwasserabgabe zwei Faktoren von 
Wichtigkeit: Die SchweiBdriisentatigkeit und die andauernde Wasserabgabe 
durch die Epidermis. Das diffusorisch abgegebene Wasser kann sowohl den 
Zellen des Epithels, als auch der Fliissigkeit bzw. der Kittsubstanz ent· 
stammen, welche die Spaltraume zwischen ihnen ausfiillen (v. FREY und 
REIN). 

Die hier dargestellten Ergebnisse lassen sich fiir die Pharmakologie der 
Raut heranziehen, zunachst fiir die Behandlung umschriebener Hautodeme, 
die auf SchilddriiBenpraparate vortrefflich reagieren. Es ist naheliegend, beirh 
Myxodem diese Therapie zu verwerten, ebenso beim MENDELschen Oedema 
cutis proprium. Nach den URBAcHschen Ergebnissen ware auch ein Versuch, 
die Dermatitis atrophicans mit extrarenal wirkenden Diuretica zu behandeln, 
'vorzunehmen. Allgemein gesprochen konnte man bei allen Dermatosen, bei 
denen das Wasserbindungsvermogen der Rautkolloide Storungen im physi. 
kalisch-chemischen Sinne erlitten hat, versuchen, mit extrarenal angreifenden 
Mitteln diese Storungen zu beeinflussen. 

Auch das Ekzem mit seinem labilen Wasserhaushalt ist ein geeignetes 
Behandlungsfeld fiir Medikamente, welche den Wasserhaushalt beeinflussen. 
Sehr interessante diesbeziigliche Beobachtungen stammen von JEAN MEYER: 
Die groBe Mehrzahl der Menschen verliert, wenn man sie mit 1,5~2 Liter Milch 
taglichohne andere Nahrung ernahrt, im Tage 200~300 g an Gewicht. Dagegen 
betragt der Gewichtsverlust bei akuten Ekzemen lOOO~1500 g pro die. Beson· 
ders dimtlich zeigt sich dieser, Gewichtssturz bei akuten generalisierten und 
akuten lokalisierten Ekzemen" wobei JEAN MEYER gleichzeitig wesentliche 
Besserung bis Reilung beobachtete. Nach diesem Autor sind artifizielle 
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Dermatitiden fiir diese Behandlung nicht geeignet, kaum Aussicht auf Erfolg 
versprechen chronische Ekzeme. MEYER empfiehlt die Milchkost - 11/2-2 Liter 
nicht gezuckerte Milch - bei moglichster Ruhe, Gewichtskontrolle und lokaler 
indifferenter Behandlung 2 Tage durchzufiihren. Vom 3. Tage an gibt er koch
salzfreie KOl;!t. Am 1. Tage wirkt die reine Milchkost mehr auf die Diurese, 
am 2. Tage mehr auf die extrarenale Hautwasserabgabe. Geringere Indikationen 
bietet die kochsalzfreie Diat beim Ekzem. "Sie laBt zwar haufig die Odeme 
schwinden, bringt aber nur einen langsamen Gewichtssturz. Zur Bewahrung 
des Gewichtsverlustes nach Milchkuren ist sie abet empfehlenswert." Von 
Medikamenten empfiehlt MEYER weniger das Theobromin, sondern eher die 
Scilla maritima, namentlich als Beigabe zur kochsalzfreien Kost, zumal es 
"eine ausgesprochene Wirkung auf die extrarenale Hautwasserabgabe neben 
seiner diuretischen Kraft entfaltet." . 
. In der mir zur Verfiigung stehenden Literatur konnte ich keine weiteren 
Angaben iiber die Beobachtungen dieses franzosischen Autors finden. Es seien 
hier einige bemerkende Ergebnisse angekniipft, die ich bei meinen Unter
suchungen iiber die therapeutische Beeinflussung des Wasserhaushaltes gewinnen 
konnte. Nach meinen Erfahrungen stimmt der Gewichtsverlust, den JEAN 
MEYER bei normalen Individuen nach reiner Milchkost erzielte, nicht ganz 
genau. Er bewegt sich aber immerhin weit unter den Grenzen, die man bei 
Ekzematikern beobachten kann. So verlor eine etwas beleibte Ekzematikerin 
mit stark nassendem Ekzem an beiden Armen, Gesicht und Hals innerhalb 
3 Tage 5200 g, ein anderer Kranke mit teils nassendem, teils krustigen Ekzem 
des Stammes und der Extremitaten fiber 4000 g. Mit dem Gewichtsverlust 
geht auch die Besserung parallel. Ein Kranker mit subakutem, trockenem 
Ekzem an beiden Armen hatte innerhalb 3 Tage nur einen Gewichtsverlust 
von 800 g, das Ekzem blieb auch durch die Milchkost unbeeinfluBt. 

Der EinfluB anderer, extrarenal angreifender Diuretica wurde bei mehreren 
akuten Ekzemen untersucht. Es zeigte sich, daB die Salyrgan- bzw. Salyrgan
Salmiak-Therapie in den seltensten Fallen von Erfolg begleitet war. Dagegen 
reagierten Kranke mit ausgebreiteten subakuten und chronisch-infiltrierten 
Ekzemformen auf diese ·Behandlung recht giinstig. Diese Beobachtung steht 
mit den Angaben von SAXL und ERLSBAOHER in Einklang, die fanden, daB 
akute Exsudate durch die Salyrgan-Salmiak-Therapie wenig, subakute und 
chronische Exsudate der Pleura ebenfalls wenig, besser die des Perikards, noch 
besser die des Peritoneums, am besten. die chronischen Exsudate des Gelenk
rheumatismus beeinfluBt werden .. Als Unterstiitzungsmittel leisteten mir 
kleine Gaben von Theophyllin bzw. Euphyllin gute. Dienste. nber die Wirkung 
der Scilla fehlen mir eigene Erfahrungen. 

AnLERSBERG und PERUTZ haben bei Urticaria Pituitrineinspritzungen 
gegeben. Mit dem Eintreten der Pituitrinwirkung verschwand auch die Urticaria. 
Freilich traten auch die bekannteri Nebenerscheinungen des Pituitrins auf, 
die zum Teil recht unangenehm sind: Blasse, nblichkeit, Blutdrucksteigerung, 
Kopfschmerz, Stuhldrang. FUr praktische Zwecke stoBt allerdings die Pitilltrin
behandlung der Urticaria auf Schwierigkeiten, da einerseits die Wirkung voriiber
gehender Natur ist - die Quaddeln konnen nach 8-10 Stunden wieder erscheinen 
- andererseits sich die erwahnten Nebenerscheinungen unangenehm bemerkbar 
machen. Vielleicht kame Pituitrin bei lebensbedrohlicher Lokalisation der 
Quaddeln (z. B. GlottisOdem) in Frage. 

In dil:lSem Sinne ware vielleicht die von HERXHEIMER und KOSTER angegebene 
therapeutische Beeinflussung der Parapsoriasis durch Pilocarpin und seine 
gelegentlich bei Psoriasis beobachtete Wirkung zu deuten. Wahrend noch 
keine Untersuchungen fiber die Histohydrie bei Parapsoriasis vorliegen, konnte 
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URBACH bei der Psoriasis sowohl im Stratum. papillare und reticulare als auch 
im subcutanen Fettgewebe einen erhohten Wassergehalt feststel1en. Nun bewirkt 
Pilocarpin durch die spater zu besprechende starke Wasserausscheidung eine 
erhebliche Eindickung des Blutes, so daB Exsudate und Transsudate (z. B. bei 
Epididymitis ....:.. PERUTZ) resorbiert werden (MARFORI). Nach POULSSON wirkt 
Pilocarpin dann noch bei gefahrdrohender Wasserretention bei Nierenkrankheiten 
und bei Herzkrankheiten mit groBen Odemen, wo die Digitalistherapie im Stiche 
laBt. Es ware mithin moglich, daB durch' die Pilocarpininjektion Storungen 
des Wasserhaushaltes der Haut beseitigt werden. Die auch von FURST iiber
nommene Vermutung, daB Pilocarpin durch Erhohung des gesamten Stoff
wechsels wirkt, scheint mir nicht sehr stichhaltig, zumal FRANK und VOlT 
fanden, daB die Steigerung der Kohlensaureausscheidung beim hungernden 
Tiere wahrend der Sekretion keine sehr betrachtlichen Werte (9%) erreicht. 
FUr die Auffassung, auch die Psoriasis versuchsweise durch extrarenale Diu
retica zu behandeln, wiirde die Empfehlung der Oantharidentinktur und des 
Queclcsilbers (of. KAPOSI) sprechen. Vom Oantharidin wissen wir, daB es, wie 
das Uran, schon in Milligrammdosen eine machtige Diurese erzeugt, deren 
Wirkung sowohl renalen wie extrarenalen EinflUssen zu verdanken ist (E. P. PICK). 
Uber 'die diuretische Wirkung des Quecksilbers wurde schon oben gesprochen. 
Es ware eines Versuches wert, die Psoriasis mit den neuen Quecksilberdiureticis 
Novasurol oder Salyrgan anzugehen. 

Auch duroh aufJerliche Applilcation von Substanzen konnen wir die Quell~ 
barlceit der Haut herabsetzen. HERRMANN studierte den therapeutischen Ef£ekt 
feuchter Umschlage auf flachenhafte Dermatosen. Durch Anwendung der 
Umsohlage erfolgt eine Kolloidkorrektur durch Quellungshemmung, ferner 
erfolgt eine Gewebsentspannung durch den Gegendruck der Fliissigkeit und ein 
Ausgleich der Hypotonie des entziindlichen Sekretes durch das eindringende 
'Wasser. HERRMANN untersuchte eine Reihe von Korpern, die zu Umschlagell. 
verwendet werden, auf ihren entquellenden oder quellungshemmenden Effekt 
und fand dabei folgende Reihe: Tannin 1% > essigsaure Tonerde > Bleiwasser 
'(5%) > Borsaure (3-1%) > Resorcin (10J0) > Tannin + Salicylsaure (I + 
0,1% > Wasser. (Diese Reihe stimmt mit der PERUTz-LUSTIGSchen Reihe der 
Pufferwirkung dieser Substanzen iiberein.) , Demnach wirkt Tannin am starksten, 
Wasser am wenigsten quellungshemmend. Beziiglich des Verhaltens des 
Tannins weist RAKUSIN darauf hin, daB Acidum tannicum keine Quellung 
der Haut bewirkt, da die geringe . chem.ische Affinitat der Raut zum schwach 
sauren Tannin ihre Quellungskraft iibertrifft. 

Einige dieser bier angefiihrten Substanzen wirken eiweifJfallend. So vermag 
Aluminiumacetat in einer l°/oigen Losung SerumeiweiB. zu fallen, wahrend 
diese Wirkung bei einer 4°Mr,en Losung ausbleibt (FURST). . ' 

Wenn wir die hier beschriebene Wirkung des ,Aluminiumacetats durch die 
eingangs erwahnten Befunde erganzen, so ktinnen wir die Pharmalcologie der 
e8sigsauren Tonerde dahin charakterisieren: Durch ihren sauren PH-Wert und 
durch ihre Pufferkapazitat ist sie imstande, die Sttirung des "physiologischen 
Sauremantels ,der Raut" zu beheben, durch ihre eiweiBfallende Wirkung ist 
sie imstande, die Sekretion einzuschranken, ferner wirkt sie qUflllungshemmend 
und als Umschlag antiphlogistisch. 

Die Befunde HERRMANNB haben eine teilweise Bestatigung durch die elasto
metrischen Untersuchungen von SCHMIDT-LA BAUME erhalten. Er konnte bei 
Quellung eine Elastizitatsabnahme, bei Entquellung eine Zunahme feststellen. 
Bei der HERRMANNschen Reihe fand er nur dort gleiche Resultate, wo eine 
reaktive Hyperamie nicht auftrat. 
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Kohh~hydratsto1fwechseI. 

In letzter Zeit wurde dem Kohlehydratstoffwechsel der Raut gro/3ere Be-. 
achtung geschenkt. Von iilteren Arbeiten sei erwahnt, daB BANG in Zucker
belastungsversuchen fand, daB die Raut des Kaninchens 7,5-11,5% des ein
gefiihrten Zuckers in sich aufnimmt. PALMER fand sehr geringe Zuckerwerte 
der Tierhaut (Spuren bis hochstens 0,02%). URBACH und FANTL wiesendarauf 
hin, daB die Methode von PALMER fehlerhaft sei und daher die Angaben PALMERS 
unrichtig. Nach ihrer Mikromethode (nach dem Prinzip von HAGEDORN und 
JENSEN). fanden sie in der Epidermis des niichternen Menschen eine Glucose
konzentration, die 45-50% des ·Blutzuckerwertes betrug. Der Zuckergehalt der 
Raut fiir Tiere der gleichen Art ist ungefahr gleich hoch (Artspezititat), dagegen 

. fiir die verschiedenen Tierarten recht wesentlich schwankend (URBACH und 
.SreHER); so betragt der Zuckergehalt der menschlichen und der Mausehaut 
ungefahr die Halfte jener des Blutzuckerwertes; beim Kaninchen, Meerschwein
chen und der Ratte ist er gleich hoch oder etwas hoher wie der Blutzuckerwert, 
beim Hund dagegen wieder nur zwei Drittel desselben. 

Nach Einnahme von 100 g Glucose per os steigt der Zuckerspiegel der Haut 
bis auf das Doppelte. Beim kohlehydratreich genahrten Menschen ist nach 
URBACH undSreHER der Rautzuckergehalt hoher als beim kohlehydratarm 
genahrten Individuum. Nach Insulingaben, die beim Tier zu schweren Krampfen 
bzw. Tod fiihrten, fanden URBACH und FANTEL, qaB die Rautzuckerdepots 
nur bis zu einem gewissen Grade entleert werden konnen. 

Die Haut ist schon ohne Zuckerbelastung zuckerreicher als die Muskulatur 
(Hund: Raut 67 mgO /0' Muskel 54 mgO / 0; Kaninchen: Haut 117 mgO / 0' Muskulatur 
55 mg%) (URBACH und SroHER). 

Ferner konnte URBACH zeigen, daB nach peroraler Zuckerbelastung die 
"Rautzuckerkurven" stets trager als die Kurven des Blutzuckers verlaufen. 
Der H!1utzuckerwert kehrt zum normalen Niveau etwa 1 Stunde spateI' als der 
Blutzucker zuriick. . 

Durch die Bestimmung der Rautzuckerkurvekann man sich iiber die "latent
,diabetische" Natur gewisser Dermatosen (Pruritus, Ekzen;J., Furunkulose, 
Schweil3driisenabscesse) unterrichten. Die "sympathikotone Blutzuckerkurve" 
. (steller Anstieg und rascher Abfall) findet sich bei Ulcera cruris, chronischen 
Pyodermien, Urticaria (URBACH). 

Auch die Blutzuckeruntersuchungen der letzten Zeit brachten Aufschliisse 
iiber die Beziehungen des Kohlehydratstoffwechsels zur Raut. Sie ermoglichen 
schon im pradiabetischen Stadiumdiesbeziigliche Storungen aufzudecken. 
Auf Grund zahlreicher Untersuchungen schlagt RosT vor, einen "variations
statischen Mittelwert" als Normalwert aufzustellen. Er betragt nach den Unter
suchungen von LOB und MULLER 95,6 ± 1,3 mu%. RosT fand ihn beim "diabeti
schen Ekzematoid" erhoht. NEUMARK und CZACZKOWSKA fanden, daB eine 
Ryperglykamie verhaltnismaBig selten Rautkrankheiten begleitet. STUMPKE 
und SOrKA fanden erhohte Blutzuckerwerte bei 6 von 11 untersuchten Ekzem
fallen. CAMPBELL und BURGESS sahen nach Belastung mit 100 g Glucose bei 
einigen Rautkrankheiten verminderte Zuckerassimilation und herabgesetzte 
Zuckertoleranz. Diese Befuhde erhoben sie hauptsachlich bei Dermatitiden. 
Klinisch zerfallen diese Dermatitiden in 2 Gruppen: Bei einer ist die Graviditat, 
bei der zweiten (hauptsachlich Leute um das 50. Lebensjahr) degenerative 
Veranderungen, wahrscheinlich arteriosklerotischer Natur, die Ursache dieser 
Zuckerintoleranz. MELITA LOEB fand sehr haufig Ryperglykamie bei Dermatitis 
intertriginosa. RUDELO und KONRILSKY lassen einen ursachlichen Zusammen
hang mit der Ryperglykamie nur bei Furunkulose und gewissen Ekzeme gelten. 
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RAYMOND, LACROIX und HA.DIDA fanden selten bei Ekzemen Erhohung des 
Blutzuckers. Dagegen spricht FISHER der Ryperglykamie als .atiologischem 
Faktor jede Bedeutung abo 

Nach Einfiihrung des Insulins in die Therapie wurden eine Reihe von Raut. 
krankheiten damit behandelt. Es war naheliegend, dieseBehandlungsart den. 
jenigen Dermatosen zukommen zu lassen, bei denen eine Dysfunktion des 
Pankreas, evtl. auch anderer innersekret~rischer Driisen oder auch eine Hyper. 
glykamie bestand., So wurden Pyodermien und Furunkulose damit behandelt 
(STORMER, BIEBER, PICARD). MONTAGUE empfahl· Insulin bei Pruritus ani, 
LEOZCZYNSKI bei Prurigo, ZUVIRIA beim Sduglingsekzem. Sichere Erfolge 
sind nur 'bei Dermatosen m.it Hyperglykdmie ,zu erzielen (z. B. CLARK, LEVY. 
FRANCKEL, DUCOURTIOUX und BR:ETILLON). , 

1m AnschluB an die Untersuchungen von NITZESCU, POPEscu.INOTESTI 
und CADERIU, daB bei dem durch totale Pankreasexstirpation beim Hunde 
erzeugten experimentellen Diabetes eine Hypercholesterinamie entsteht, unter· 
suchten ~UFFARD, BRODIN und JOVANOVITCH den EinfluB des Insulins auf 
die Lipoide des Blutes: der normale Cholesteringehalt des Blutes wurde durch 
Insulin nicht verandert, dagegen senkte sich die Cholesterinamie sowie die 
Lipamie beim schweren menschlichen wie auch experimentell am Tier erceugten 
Diabetes. So sank der Cholesteringehalt des Blutes von 98° auf 28° mg%, 
der Lecithingehalt von 1,1 g% auf 0,3 g%, die Gesamtlipoide von 9,36 g% 
auf 1,32 g%, die Neutralfette von 7,4 g% auf 0,74 g%. CHAUFFABD empfahl 
die Insulinbehandlung beim diabetischen, aber auch beim nichtdiabetischen 
Xanthom. Mitdieser Behandlung erzielteErfolge ENGMAN und WEISS, SE. 
QUEIRA, GORDON und· FELDMANN, MANDIN, DUCOURTIOUX und PECHERY, 
ELMER und SCHEPS. CHAUFFARD und BRODIN betonen, daB Insulin nicht nur 
auf die im Blute frei kreisenden Lipoide, sondern auch auf die im Gewebe 
fixierten lOsend einwirkt. Die experimentelle Grundlage fiir die Insulintherapie 
der Xanthome brachten die Untersuchungen von LOEPER, LEMAIRE und TONNET, 
die fanden, daB die Resorption von Cholesterin durch Insu~in gefordert wird: 
Naht man Stiickchen mit kolloidalem Cholesterin in einer Konzentration 1,65 
auf 1000 Meerschweinchen ins Peritoneum ein, so zeigt sich nach etwa S Tagen, 
daB bei normalen Tieren der Titer des restierenden Cholesterins 1,16 auf 1000 
betragt. Wurden diese Meerschweinchen mit Insulin behandelt, so sank der 
Cholesteringehalt nur mehr 0,84 auf 1000. LOEPER, LEMAIRE und TONNET 
wiesen ferner darauf hin, daB auch die akute Phosphorvergijtung die Resorption 
des Choles.terins beschleunigt. 

Mit den Befunden des resorptionsfOrdernden Einflusses des Insulins auf Fette 
,und Cholesterin decken sich die klinischen Beobachtungen, die DEPISCH iiber 
lokale Lipodystrophie bei lange Zeit mit ,Insulin. Einspritzungen behandelten 
Kranken mitteilte, und die auch von LORTAT.JACOB, LEGRAIN und PELISSIER, 
CLIFFORD BABBORKA, DAVISON, MENTZER und Du BRAY, CABMICHAEL und 
GRAHAM, PRIESEL ,und R. WAGNER, sowie von AVERY gesehen wurden. 

Auch bei der Psoriasis vulgaris stehen die Mitteilungen iiber Storungen des 
Zuckerhaushaltes und ihrer Beeinflussung durch Insulin im Mittelpunkt der 
Diskussion. Um nur einige Autoren zu nennen: FEROND sah beL 18 Fallen von 
.Psoriasis erhohte Blutzuckerwerte, RAVAUT, BITH und DUCOURTIOUX fanden 
bei 10 Psoriatikern 6mal Erscheinungen von Leberinsuffizienz, BLASI beobachtete 
bei 19 Kranken 6mal sehr niedrige Werte, Smal Hyperg1ykamie und 5mal 
normale Zahlen, LOJANDER fand nur bei einem Teil seiner Psoriatiker eine 
erhOhte. glykamische Reaktion, BLANCO SOLER iiberhaupt nie eine Glykamie. 
In jiingster Zeit haben KONIGSTEIN, GOLDBERG und RAPPAPOR.T an einem 
groBen Material diese Frage studiert. Um genaue Werte festzustellen, haben 
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KONIGSTEIN und seine Mitarbeiter die Angaben von FALTA, DEPISCH und 
HASENOHRL sowie von STAUB, TRAUGOTT und LEO POLLAK herangezogen: 
Bei normal £unktionierendem Inselorgan ru£ eine wiederholte Zuckerbelastung 
keinen neuerlichen Anstieg der glykamischen Kurve hervor. Bei dieser Unter
suchungsmethode konnten nur bei 7,5% der FaIle StOrungen des Zuckerhaus
haltes nachgewiesen werden, so daB KONIGSTEIN, GOLDBERG und RAPPAPORT 
'zum Schlusse kamen, daB eine Insuffizienz des Inselorgans ursiiohlioh fur die 
Entstehung der Psoriasis nioht verantwortlioh zu machen sei. 

Entsprechend den hier mitgeteilten Ergebnissen gestaltet sich aUch die 
,Insulintherapie'der Schuppenflechte. "(jber MiBerfolge berichten: GRZYBOWSKI, 
BOLER, LOUSTE, LEVy-FRANCKEL und JUSTER; bei einem Teil der Psoriatiker 
Erfolge: LOJANDER, BLASI, RAVAuT, BITH 'und DUCOURTIOUX, LORTAT-JACOB, 
LEGRAIN und PELISSIER; Riickbildungen der Psoriasis durch die Insulintherapie 
erwahnen FERoND. 

PERUTZ und ADLERSBERG haben versucht, durch lokale Insulinapplikation 
den Kohlehydratstoffweohsel der Haut zu beeinflussen und die Regenerations
fahigkeit derselben anzuregen. Anhaltspunkte dafiir gaben die Untersuchungen 
von O. W ARBURG und seinen Mitarbeitern iiber den Kohlehydratstoffwechsel 
bei Tumorzellen, die den Gedanken nahelegten, umgekehrt durch Anreicherung 
an Kohlehydrat das Zellwachstum zu fOrdern. Ferner waren die Untersuchungen 
von ADLERSBERG und OTTO PORGES maBgebend, die, von dem bekannten 
Antagonismus zwischen der Fett- und Glykogenleber ausgehend (ROSENFELD, 
JUNKERSDORF), fiir den Menschen nachweis en konnten, daB eine Glykogen
.Jeber die Kohlehydratassimilation viel besser durchfiihrt als eine Fettleber. 
ADLERSBERG und PORGES haben ferner auf Grund der Erfahrung, daB es mit 
'Hilfe des Insulins moglich ist, Glykogen in der Leber gewissermaBen zwangs
weise zum Ansatz zu bringen, ihre experimentellen Untersuchungen zur Grund
'lage der "kurativen Diabetesbehandlung" gemacht. Es konnte bei Verwendung 
,reichlicher Kohlehydratnahrung mit entsprechenden Insulindosen weitgehende 
:Toleranzsteigerung erzielt werden, die sie in erster Reihe auf eine funktionelle 
Umstellung der Leber, auf die Beseitigung der Dyszooamylie (im Sinne von 
NAUNYN) zuriickfiihren. ADLERSBERG und ROTH konnten schlieBlich zeigen, 
daB die veranderte Funktion der Fettleber zumindest unter gewissen experi
'mentellen Bedingungen auch dadurch zum Ausdruck kommt, daB die Leber
zellen fiir Traubenzucker durchgangig werden und ihn in die Galle durchtreten 
.lassen. Dazu kameI]. noch die schonen experimentellen Ergebnisse von lliUSLER 
und O. LOEWI, die in vitro nachweisen konnten, daB auch Gewebszellen unter 
der Wirkung von Insulin imstande sind, Zucker aus der Umgebungsflussigkeit 
'an sich zu reiBen, um ihn in einer noch nicht naher definierten Form anzusetzen. 

Obige Befunde besagen demnach, daB nicht nur die Leber, sondern auch 
die Gewebszellen unter der Wirkung von Insulin, Kohlehydrat speichern konnen. 
,Auf Grund ihrer experiment ellen und klinischen Untersuchungen kamen ADLERS
BERG.und PERUTZ zu dem Ergebnis, daB unter dem EinfluB des lokal appli
zierten Insulins eine Anderung des Zellstoffwechsels im Sinne der friiher erwahnten 
'Befunde eintritt, als dessen sichtbares Zeichen eine gesteigerte Regenerations
fiihigkeit der Haut bei torpiden Ulcerationen auftritt. Die Wirkung ist rein 
lokal, nicht vom Blut aus bedingt. Insulin wurde nicht vom Ulcus resorbiert, 
da keine Hypoglykamie festzustellen war. 

Eine Bestatigung dieser Angaben, daB die lokaleInsulinapplikation zur 
Behandlung von' Unterschenkelgeschwiiren herangezogen werden konne, liegt 
von VOGT sowie von NEUMARK vor. Auch LANDSBERG konnte unter dem Ein
fluB von subcutan aber auch lokal appliziertem Insulin ein besseres Heilen von 
chirurgischen Wunden sehen. 
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Dber die giinstige Beein£lussung von torpiden, therapiereSistenten mcera
tionen, wie sie von ADLERSBERG und PERUTZ angegeben wurden, liegen noch· 
Berichte vor: von BLASI, D:ER, EISNER, LAPIERE und LEVA!. PETRANICH hatte 
bei 10 Fallen von atonischen Geschwiiren prompte Erfolge. Recht beweisend 
ist seine Mitteilung, daB er ein mcus der einen Korperhalfte mit verschiedenen 
Mitteln ohne Erfolg behandelte, wahrend das mcus der anderen Korper
halfte unter der lokalen Insulintherapie innerhalb 8 Tagen heilte. Mit 10kaler 
Applikation von Insulin bei torpiden Fallen von Ulcera cruris wurden von 
BEuo 4 FaIle behandelt, wobei die normalen Granulationen im Laufe von 
2-3 Tagen frischer waren und die mcera sich zu epithelisieren begannen. 

Auch CHABANIER, LUMIERE und LEBERT, PAUTRIER, AMBARD,SOHMID und 
LEVY sowie FAURE-BEAULIEU und DAVID konnten sowohl bei Diabetikern als 
auch bei Nichtdiabetikern durch subcutane Insulineinspritzungen eine giinstige 
Beeinflussung von Geschwiiren erzielen. Ebenso sah PERUTZ bei einem nicht
diabetischen FaIle von RAYNAUDScher Gangran eine Abheilung durch sub
cutane Insulineinspritzungen. NATHAN und MUNK fiihren aber den Erfolg 
lokaler Insulinbehandlung nicht auf das Insulin zuriick, sondern auf die 
granulationsIOrdernde Wirkung einer gesteigertel). Wa8serstojjionenkonzentration 
der Insulinlosung. Demgegeniiber sei festgestellt, daB das Ins.ulin Wellcome, mit 
welchem ADLERSBERG und PERUTZ arbeiteten, einen PH-Wert von 6,6 hatte. 
Allerdings schwankte der PH-Wert bei verschiedenen Insulinen von 3,4 (Insulin 
Degewop) bis 7,0 (Danisches Insulin Leo). ADLERSBERG und PERUTZ stellten 
sogar in ihrer zweiten Mitteilung die Forderung auf, zur lokalen Insulinappli
kation nur ein Praparat zu verwenderi, dessen PH nahe dem Neutralpunkt liegt. 

Ganz abgesehen davon, daB, wie friiher hervorgehoben wurde, die Frage, 
ob Alkalose oder Acidose granulationsfordernd wirkt (BALINT, SAUERBRUOH), 
noch nicht entschieden wurde, iibte das von ADLERSBERG und PERUTZ ver
wendete Insulin, das eine dem Neutralpunkt nahe aktuelle Reaktion zeigte 
(PH = 6,6), also nur schwach sauer war, trotzdem eine epithelisierende Wirkung 
aus. Die iiblichen Umschlage, die man auch sonst bei Ulcus cruris verwendet, 
haben, wie PERUTZ und LUSTIG zeigten, einen PH' der zwischen 4 und 5 liegt. 
Trotzdem iiben sie nicht annahernd diesen therapeutischen Effekt aus, wie 
das viel schwacher saure Insulin. Fiir die Auffassung von ADLERSBERG und 
PERUTZ, der spezijischen Insulinwirkung bei lokaler Applikation, einer Auf
fassung,' der iibrigens auch NEUMARK beipflichtet, konnen die Untersuchungen 
von BRICKER und SUPONIZKA herangezogen werden: 1m venosen Blute des 
experimentell entziindeten Kaninchenohres findet sich mehr Zucker als in dem 
des gesunden. In der Exsudatfliissigkeit des entziindeten Ohres ist mehr Zucker 
als im venosen Blut des gesunden Ohres. DElr amylolytische Index im Venen
blut des entziindeten Ohres ist groBer als der im venosen Blute des gesunden 
Ohres. Die beiden letzten Feststellungen fiihren zur Annahme, daB im ent
ziindeten Gewebe eine verstarkte Glucosebildung aus hOheren Kohlehydraten 

stattfindet. Da der Atmungskoeffizient ~a herabgesetzt ist, kann angenommen 

werden, daB der Zucker im entziindeten Gewebe nicht verbrennt. 
Um so auffallender war es, daB, da so viele Autoren mit dieser Behandlungs

methode mehr oder minder gute Resultate erzielten, FIsomiR nicht nur iiber keine 
Besserung berichtete, sondern bei seinen Fallen einen schwarzen, schorfahnlichen 
Belag beobachtete, so daB die Geschwiirsflache wie veratzt aussah. Eine Er
kliirung dieser auffallenden Diskrepanz ist nicht leicht zu geben, da iiber die 
FISOHERsche Beobachtung auch sonst nirgends in der Literatur weiter berichtet 
wurde. Es sei aber hier betont, daB der lokalen Insulinapplikation mehr theo
retisch-experimentelles Interesse als praktische Bedeutung zukommt. Diese 

Handbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 5 
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Behandlungsart ist eine viel zu kostspielige, als daB sie allgemeine Verwendung 
finden konnte .. Sie kann herangezogen werden, um bei torpiden Geschwiiren die 
Granulation anzuregen und, wenn diese einmal im Gange ist, das Ulcus nach 
den iiblichen Verfabren weiter zu behandeln. Andererseits wies DARNET darauf 
hin, daB die subcutane Darreichung von Insulin (bis zu 150 Einheiten taglich) 
sowohl bei chronischen Ekzemen und Acne als auch bei Furunkulose sehr 
giinstige Erfolge erzielen laBt. Viclleicht ist die giinstige Wirkung der Wund
behandlung mit Pankreas-Enzym-Praparaten, wie sie HIRSCHFELD, NIEDER
MEYER, KATZ, ZADIK, ALLESCHER u. a. empfehlen, auf einen ahnlichen Effekt 
zuriickzufiihren. 

Fett und Fettstoffwechsel. 
Der Fettgehalt der Haut spielt fiir die Pharmakologie eine nur untergeordnetere 

Rolle. Es seien deshalb auch hier die diesbeziiglichen Angaben nur summarisch 
wiedergegeben, wobei ich mich bei der Darstellung dieses Gebietes im wesent
lichen an die Monographien von UNNA (Biochemie der Haut), von E. FREUND 
(Chemie der Haut) und von ROTHMAN und SCHAAF (Chemie der Haut) halte. 

Wir miissen zwei Arten von Fett unterscheiden: Das Fett des subcutanen 
Fettgewebes und jenes der Oberhaut. 

Das Fett des Unterhautzellgewebes des Menschen besteht aus den Glycerin
estern der drei Fettsiiuren Olein-, Palmitin- und Stearinsiiure. 
OH20H OH2 .0 . 016HSIO 
I I 
OHOH + 3016Hs202 = OH. 0 . OlsH310 + 3 H20 
I I 
OH20H OH2 • 0 .OlsHs10 
Glycerin + Palmitinsaure = Tripalmitin. 

In diesen Fetten sind also Glycerin und Fettsauren als Ester, und zwar als 
Triglyceride enthalten. Nach den Untersuchungen von EICHWALD enthalt das 
Fettsauregemisch des Menschenfettes 4,9-6,3% Stearinsaure, 16,9-21,1% 
Palmitinsaure, 65,6-86,7% Olsaure und 0,33% "Unverseifbares". Daneben 
enthiilt es noch Myristinsaure (ECKSTEIN) und in geringen Mengen auch freie, 
feste und fliichtige Fettsauren (FR. HOFMANN, JAECKLE). 1m Lauf des ersten 
Lebensjahres erfahrt (beim Menschen) die Olsaure eine charakteristische Zu
nahme(LANGER,KNOPFELMACHER,KNOPFELMAcHERundLEHNDORFF,W. LAscH). 
Mit der Zunahme des Olsauregehaltes wird das Fett fliissiger und sein Schmelz
punkt sinkt. Die Annahme von LANGER sowie KNOPFELMACHER, daB der 
geringe Olsauregehalt fiir die Entstehung des Fettsklerems bei jungen Sauglingen 
von Wichtigkeit sei, wird von manchen Autoren (THIEMICH, FINKELSTEIN und 
SOMMERFELD) nicht anerkannt. 

Das subcutane Fettgewebe spielt eine wichtige Rolle fiir den Kochsalz
und Wasserhaushalt. Ferner ist es, wie die Untersuchungen von HUECK zeigten, 
nach den Nebennieren das wichtigste Cholesterindepot. Der Cholesteringehalt 
betragt nach HUECK und WACKER 0,127 0/ 0, nach ECKSTEIN und nach CRANNON 
und HARRISON 0,25%. Der Cholesteringehalt diirfte, wie spater auseinandergesetzt 
werden solI, fiir das Wasserbindungsvermogen des subcutanen Fettgewebes 
(nach BOZENRAAD enthalt das 7-46% Wasser) als Emulgator von Wichtigkeit 
sein. HUECK konnte zeigen, daB es bei vermehrtem Cholesteringehalt des Blutes 
zu einer Cholesterinanreicherung im Fettgewebe kommt und umgekehrt, daB eine 
Hypocholesterinamie eine Cholesterinverarmung des Fettgewebes nach sich zieht. 

Die neuesten Untersuchungen MIA VON BUENGNERS iiber die Zusammen
setzung des menschlichen Fettgewebes ergaben, daB sein spezijisches Gewicht 
im Mittel 0,900-0;966 betragt. Es ist um so niedriger, je fettreicher und gesiinder 
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der Mensch ist und umgekehrt. Der Wassergehalt liegt zwischen 4,34% und 
65,41 %. Zwischen spezifischem Gewicht und Wassergehalt besteht ein deut
Iicher Parallelismus. Auch der Wassergehalt des Fettgewebes ist um so niedriger, 
je fettreicher und gesiiIider der Mensch ist. Innerhalb des Fettgewebes derselben 
K6rpergegend des gleichen Individuums k6nnen Unterschiede bis zu 20% 
vorkommen. Der Fettgehalt betragt zwischen 25 und 92%. Zwischen Wasser
gehalt und Fettgehalt besteht ein deutIicher Antagonismus: Je mehr Wasser, 
desto weniger FeU und umgekehrt. Auch NONNENBRUCH gibt dieser Meinung 
Ausdruck, indem er sagt, daB im Korper je nach dem Ernahrungszustande 
ein dauerndes Wechselspiel zwischen dem antagonistischen Fett und Wasser 
bestehe. Das FeU entwickelt sich im wasserreichen Bindegewebe in verschie
denem MaBe; je mehr sein Prozentgewicht steigt, um so mehr miisse das des 
Wassers fallen und umgekehrt. v. NOORDEN erklart die Zunahme des Wasser· 
gehaltes bei Abnahme des Fettgehaltes so, daB die zusammenfallenden Hiillen 
der Fettzellen bei nahezu vollstandigem Schwund ihres Fettes kleine Mengen 
eiweiBhaltiger Gewebsfliissigkeit aufnehmen und so wasserreicher werden. Der 
Sc1vmelzpunkt des Fettes Iiegt zwischen 17 und 42° (SCHIRMER). Der proto
plasmatische Rest, der nach der Wasser- und Fettextraktion iibrig bleibt, 
betra.gt nach den Untersuchungen von BUENGNER 2,06-10,26%. Sie konnte 
einen Zusammenhang zwischen Bindegewebsgehalt und Wassergehalt fest. 
stellen. Das Verhaltnis Wassergehalt : Gewebsrest schwankt zwischen 2,33 : 1 
und 5,91 : 1, bei schweren Odemen war es 13,06 : 1. . 

Fremdartiges, verfiittertes Fett kann, w'ie altere Untersuchungen gezeigt 
haben (ffir RiiMl MUNK, ffir Leinol und Hammeltalg LEBEDEFF, fiir Butter 
LEuBE), in den Fettdepots angehau£t werden. Die Fettdepots werden durch 
das resorbierte Fett direkt gespeist. POLICARD und TRITCHKOVITCH zeigten, 
daB die Talgdriisen unter gewissen Bedingungen imstande sind, die im Blute 
zirkulierenden Fetttrop£chen direkt au£zunehmen. So erkliirt es sich, daB 
Talgfett in gewissen Fallen die allgemeinen Eigenschaften des Nahrungsfettes hat. 

Neuere Untersuchungen iiber das Schicksal der eingefiihrten Fette zeigen, 
daB das Fett auf dem Wege zu dem Depot einerseits chemische Umwandlungen 
erfahrt, andererseits von gewissen Organen aufgehalten wird (cf. GEELMUYDEN). 
So wird nach ARGYRIS und O. FRANK das Walratol in gewohnliches FeU und 
Monoglycerid in Triglycerid umgewandelt. Aus den Versuchen von ROGER, 
BINET und LEBLANC ist ersichtlich, daB das Passieren des Lungenkreislaufes 
eine ErhOhung der Jodzahl ffir die Fette bewirkt 1 . 

Der Weg der Fette yom Darm bis zum subcutanen Fettgewebe ist kein 
direkter (BoDo und SCHEFFER), sondern die Fette werden in verschiedenen 
Organen gestapelt. Als Stapelorgan (nicht ala Fettdepots) wirkt, wie MANSFELD 
zuerst beobachtete, die Lunge. Diese Fahigkeit hat auch die Leber (ZIEGLER, 
JOANNOVlCZ und E. P. PICK) und die Milz (KOSZEG, LOCATELLI). Die Leber 
veranlaBt, wie LEATHES und MEYER-WEDEL, JOANNOVICZ und PICK, LOMBROSO, 

1 Die HUBLsche Jodzahl gibt an, wieviel Prozent Jod ein Fett aus einer alkoholischen 
Liisung bei Gegenwart von Quecksilberchlorid zu binden, vermag. Die Titration erfolgt 
mit einer Natriumhyposulfitliisung. Aus der Menge des dabei gebunden werden,den, Jods 
lii..Bt sich in Fetten das Verhalten, der vorhandenen ungesii.ttigten, Glyceride zu den kein 
Jod binden,den, gesii.ttigten Glyceriden feststellen, woraus sich dan,n Schliisse auf die Natur 
des betreffenden, Fettes ziehen lassen. Ferner ben,iitzt man zur Charakterisierung der 
Fette: die Bestimmung des Sclvrnelz- und Erstarrungspunktes; die Saurezahl, welche angibt, 
wieviel Milligramm KaJiumhydroxyd zur Neutralisation der in, 1 g Fett enthaltenen Fett
sauren erforderlich sind; die Verseijungszahl (KoTTsToRFER-Zahl), welche angibt, wieviel 
Milligramm KaJiumhydroxyd bei der Verseifung von 1 g Fett durch die einwirkenden 
Fettsii.uren gebunden werden; fern,er die Bestimmung des "Unverseifbaren"; dann, zur 
Bestimmung der fliichtigen Fettsii.uren die REICHERT-MEIssLsche Zahl und die Bestimmung 
der Acetylzahl (s. RiiHMANN: Biochemie). 

5* 
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FREUDENBERG u. a. feststellen konnten, durch "Dehydrogenisation" und 
"Desatmation" einen Abbau der resorbierten Fettsauren, worauf sie von Leber, 
Lunge und Milz (LEITES) aufgenommen werden und dort wichtige Verande
rungen erleiden. Die in den Ductus thoracicus gelangten Fettsauren werden 
in der Lunge zu Neutral/ett synthetisiert. SCHEFFER pr"iifte die Frage, ob korper
fremde Fette unverandert in die Fettdepots gelangen, indem er in die Jugular
vene von Hunden Jodipin infundierte. .Aus seinen Versuchen ging hervor, 
daB sich im Fettgewebe der Versuchstiere nur sehr geringe Jodmengen vor
fanden, so daB ein Ansatz von unyerandertem Fett auszuschlieBen war. 

In der Oberhaut ist das Fett in verschiedener Zusammensetzung und in ver
schiedenen Anteilen vorhanden, so daB von vorneherein Sekret/ette und Zell
jette zu unterscheiden sind. Den Unterschieden in der Lokalisation entsprechen 
auch chemische Unterschiede. . 

Es ist hier nicht der Ort, auf die zahlreichen Analysen des Oberhautfettes 
niiher einzugehen. lch verweise auf die mehrfach zitierten Darstellqngen von 
P. G. UNNA, E. FREUND, ST. ROTHMANundFR. SCHAAF, sowieauf dieZusammen
fassung von ME~ZNER (in NAGELS Handbuch der Physiologie) und auf die wert
volle Untersuchung von P. LINSER .. Es sei hier nur so viel hervorgehoben, daB 
die Fette der Hautober/lache, im Gegensatz zu den friiher erwahnten echten 
Fatten, die Triglyceride der Palmitin-, Stearin- und Olsiiure sind, hauptsiichlich 
aus Fett8aureestern hochmolekularer Alkohole bestehen. In den Tegumentfetten 
hoherer Tierklassen und. (les Menschen spielen daneben die. Fettsaureester 
komplizierter aromatischer Alkohole, vor allem die des Cholesterins und seiner 
Derivate eine groBe Rolle (zit. nach ROTHMAN und SCHAAF). ROTHMAN und 
SCHAAF fassen die Analysenergebnisse der Literatur folgendermaBen zusammen: 
"Die Hautfette der Siiugetiere und der Menschen sind im allgemeinen durch 
verhiiltnismii.Big hohe Siiurezahlen ·und durch einen groBen Anteil an unver
senbarer Substanz ausgezeichnet. Ihre Verseifungszahlen und J odzahlen sind 
/lehr verschieden. Der Schmelzpunkt des Hauttalges liegt nahe zur Temperatur 
der Hautoberfliiche. DemgemiiB wird der Hauttalg meist als eine fliissig-olige 
Masse beschrieben, die an der Korperoberfliiche erstarrt." 

Die chemiscbe Untersuchung des Talgs ergibt, daB in ihm, wie erwiihnt, 
kein eigentliches Fett, kein Fet.tsaureglycerinester enthalten ist, sondern ein 
Gemisch von Estern verschiedener hoherer Fettsiiuren mit einwertigen Alko
holen. Es wurden hochmolekulare aliphatische Alkohole, niedere aliphatische 
Fettsiiuren, Senen, Phosphatide, Cholin, Cholesterin, Cholesterinderivate und 
Cholesterinester nachgewiesen. Nach SCHWENKENBECHER ergebim sich folgende 
chemische Daten: Der Atherextrakt ist von goldgelber bis brauner Farbe, ohne 
besonderen Geruch; Schmelzpunki 33~36° C, Siiurezahl3, 4~7, 9; Verseifungs
zahI1l7~140; Jodzahl des Gesamtiitherextraktes 54~67; Jodzahl der Fett
sauren 36~44. 1m nichtverseifbaren Anteil, der 40~45% des Atherextraktes 
ausmacht, finden sich Substanzen, die LINSER als "Acetonkorper" und "oligen 
Riickstand" bezeichnet und die mit dem "Dermocerin" und "Dermoolein" 
ROHMANS identisch sein diirften. Demnach ist das Sekret der Talgdrilsen kein 
Oholesterin/ett, es enthiilt nur geringe Mengen dieser Substanz. 

Yom eigentlichen Hauttalg lassen sich durch we Zusammensetzung die 
aus den Epidermiszellen stammenden Horn/ette differenzieren, die einen hoheren 
Schmelzpunkt und vor allem einen hohen Oholesteringehalt besitzen. Dies ist 
von physiologischer und physikalisch-chemischer Bedeutung, da die Oberhaut
fette im Gegensatz zu den Fettsaureglyceriden mit Wasser ziemlic.4 gut benetzbar 
sind und demzufolge reichlich Wasser als Emulsion (s. S. 78) aufnehmen konnen. 
Auf diese Weise ist die Haut fiir Wasser nicht undlirchgiingig und ermoglicht 
die extrarenale Hautwasserabgabe. In der Hydrophilie des Talges und der 
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die Epidermis impragnierenden Rornfette liegt die Ursache fiir die Erhaltung 
des entsprechenden Feuchtigkeitsgrades der Oberhaut. Andererseits ist der 
Fettcharakter der Rautfette immerhin so weit vorhanden, daB sie die Benetzung 
der Raut erschweren, so daB Wasser von der Raut ziemlich leicht ablauft, und 
daB bei langerem, Aufenthalt in Wasser die Epidermis nur allmahlich und nur 
in den oberflachlichsten Schichten aufquillt (HOBER). Die Oberhautfette sind 
schwer angreifbar, werden schwer von Mikroorganismen gespalten und werden 
weniger leicht ranzig als die Fettsaureglycerinester. 

Zu den Bekret/etten gehort das Schwei8fett der Talg- und Knaueldriisen, 
das Comedonenfett und das Ohrenschmalz, zu den Zell/etten das Oberhautfett, 
das Rornschichtfett, das Nagelfett und die Vernix caseosa (ZuMBuscn). 

Cholesterin ist in beiden Fetten enthalten (in den Sekretfetten 1,4-2,8% 
des Gesamtfettes, in den Zellfetten 16,1-19,6% des Gesamtfettes). Nach UNNA 
findet beirn· Sekretfett ein Zerfall der Cholesterinester in Fettsaure und freies 
Cholesterin statt; im Zellfett erfolgt eine Bindung des Cholesterins der Stachel
schicht an die Olsaure der basalen Hornschicht. 

Eine Ubersicht iiber die Zusammensetzung der Fette ergibt umstehende 
Tabelle von UNNA und GOLODETZ auf Seite 70. 

Nach UNNA und GOLODETZ findet sich das Cholesterin der menschlichen 
Raut hauptsachlich in den jiingeren Epithelien, in der basalen Schicht der 
Keimzellen, sowohl des Deckepithels wie der Raarbalge, der Knaueldriisen 
und Talgdriisen. Etwas Cholesterin beherbergen die Bindegewebszellen der 
Cutis, die Endothelien der Blutcapillaren und die glatte Muskulatur. Gar kein 
Cholesterin findet sich in kollagenem und elastischem Gewebe. 

In den Hornzellen ist das Cholesterin nur irn Iunem vorhanden. Wie bei 
der Verhomung so schwindet auch bei der Verfettung der Talgdriisenzellen 
das freie Cholesterin (UNNA). 

Nach ECKSTEIN und WILE ist der Cholesteringehalt in den obersten Schichten 
der Raut sehr hoch. Er betragt 13,5-24% der gesamten Lipoide. Ahnliche 
Zahlen gibt auch O. WAGNER an. Der Cholesteringehalt der Raut ist nicht 
iiberall gleich. ROFFO fand, daB die Raut des Gesichtes einen hOheren 
Cholesteringehalt hat als z. B. die Bauchhaut. Bei Maunern betragt diese 
Erhohung mindestens das Doppelte. 

Nach Untersuchungen von OTTO PORGES U. E. NEUBAUER ist Cholesterin 
ein hydrophile8 Kolloid, das vom EiweiB bei neutraler Reaktion. in be
stimmten MengenverhaItnissen gefallt wird, ebenso vom Lecithin. Eine wasse
rige Cholesterinemulsion verhil.lt sich gegeniiber den verschiedenen Salzen 
ganz ahnlich wie eine Mastixemulsion. Das gleiche gilt fiir sein Verhalten 
gegen andere Kolloide. Lecithin kann ffir Cholesterin als Schutzkolloid wirken. 
In Alkohol und Ather befindet es sich in echter Losung. 

Seine Konstitution ist nicht vollig aufgeklart. WINDAUS stellt folgende 
bis auf 2 Stellen bewiesene Formel auf: 
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Es ist eine weiBe, perlmutterartig glanzende, aus sich fettig anfiihlenden 
Blattchen bestehende Masse. Cholesterin ist in Wasser un1oslich, ebenso in 
verdunnten Sauren und Alkalien, leicht 16slich in Ather, Chloroform, Benzol, 
in heiBem Alkohol und in Olen. RANSOM machte die wichtige Beobachtung, 
daB die hiimolytische Wirkung der Sapouine durch Behandlung mit Cholesterin 
aufgehoben wird. Diese entgiftende Eigenschaft des Cholesterins ist an das 
Vorhandensein der freien Hydroxylgruppe gebunden (W. HAUSMANN, ABDER
HALDEN und LE COUNT): Cholesterinester sind wirkungslos. In einwandfreier 
Weise gelang'dieser Nachweis WINDAUS: GieBt man alkoholische Losungen 
von Digitonin und Cholesterin zusammen, so erhiiJt man einen in feinen Nadeln 
krystallisierenden Niederschlag, der aus einer Verbindung von Digitonin und 
Cholesterin besteht. Das Digitonin-Cholesterid w~rkt nicht mehr hamolytisch. 
KOFLER und SCHRUTKA untersuchten das Cholesterinbindungsvermogen einer 
Reihe anderer Saponine. Eine Proportionalitat zwischen Hamolysewirkung 
und Cholesterinbindungsvermogen besteht nicht (KOFLER). Sowohl zum 
qualitativen als auch zum quantitativen Nachweis der Cholesterinkorper ist 
die Reaktionmit Digitonin verwertbar. Sie tritt noch in 0,02% Cholesterin-
16sungen deutlich ein (KOFLER). Dieses von WINDAUS angegebene Verfahren, 
mit Hilfe des Digitonins das Cholesterin zu bestimmen, wurde auch fUr Mikro
methoden umgearbeitet (IVAR BANG). Da nur das freie Cholesterin und nicht 
seine Ester mit Digitonin ausfallen, bietet diese Methode ein einfaches Mittel, 
um Cholesterin und Cholesterinester zu unterscheiden und zu trennen. 

Cholesterin ist ein aromatischer Alkohol, der nach WINDAUS mit der Chol
saure und der Desoxycholsaurenahe verwandt ist und mit Desoxycholsaure 
verbunden in wasser16sliche Form ubergeht. Cholsaure und Desoxycholsaure 
sind einbasische Sauren, die aus einem Ringsystem mit einer Seitenkette bestehen 
(WIDAND, WINDAUS). 

/() : : : : : ClOH19 • COOH 
I I-I ,,/,,/ 

Cholesterin findet sich, wenn auch nur in sehr kleinen Mengen, in allen 
tierischen Zellen. In groBerer Menge ist es im Gehirn enthalten, wo es in der 
weiBen Substanz etwa die Halite, in der grauen ungefiihr den fiinften Teil der 
Stoffe ausmacht (BUNZ, ROSENHEIM). Es ist in der Galle enthalten, aus welcher 
es sich in der Gallenblase, seltener in den Gallenwegen neben den Kalkverbin
dungen der Gallenfarbstoffe in Form von Gallensteinen abscheidet. Zum Nach
weis des Cholesterins bedient man sich der SALKOwsKIschen und der LIEBER
lIUNN-BuRCHARDschen Probe, sowie der fruher erwahnten WINDAusschen 
Digitoninmethode. Dber seine Eigenschaften als Emulgator solI spater die 
Rede sein. 

Therapeutisch wurde Cholesterin bei paroxysmaler Hamoglobinurie von 
PRINGSHEIM empfohlen. Eine Erklarung dafiir ergibt sich nach MEYER-GOTT
LIEB aus der Beobachtung von FRIEBOES, der im Blutserum von Menschen und 
Tieren eine hamolytische Substanz als regelmaBigen Bestandteil gefunden hat, 
die nach ihrem chemischen und physikalischen Verhalten den Saponinen sehr 
nahesteht und auch wie diese durch Cholesterin entgiftet wird. 

Die Untersuchungen von UNNA und GOLODETZ sowie von LINSER ergaben, 
daB der groBte Teil des Cholesterins und des Cholesterinester an der Haut
oberflache nicht von den Talgdrilsen, sondern mit der Hornsubstanz abgeschieden 
wird. Auch ROTHMAN und SCHAAF sind der Ansicht, daB das mit der Horn
schicht sich abstoBende Fett cholesterinreicher als das reine Sekret der Talg
drusen ist. Doch hat die Cholesterinausscheidung aus den Talgdrusen eben
falls eine Bedeutung. So konnte M. B. SCHMIDT experimentell an Tieren 
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nachweisen, daB nach "Oberfiitterung und "Oberschwemmung der Blutbahn 
mit Cholesterin die Cholesterinausscheidung durch die Talgdriisen zunimmt. 

Es sei hier noch darauf hingewiesen, daB durch Bestrahlung von Cholesterin 
mit ultraviolettem Lichte dieser Korper eine .antirachitische Wirkung gewinnt 
(HESS und. WEINSTOCK). Genauere Untersuchungen konnten aber zeigen, 
daB sich ein absolut reines Cholesterin nicht so verhiilt, sondern daB die erwahnte 
Eigentiimlichkeit durch. eine in geringer Menge vorhandene Begleitsubstanz be
dingt ist, die wegen ihres sehr ahnlichen chemischen Verhaltens von der Haupt
masse nur schwer zu trennen ist. WINDAUS hat nun gezeigt, daB diese Begleit
substanz ein Ergosterin ist und daB dieses das "Provitamin" des antirachitischen 
Vitamins darstellt. Fertig gebildet findet sich das Ergosterin im Mutterkorn, 
in vielen niederen Pflanzen 'sowie in der Hefe. Durch Bestrahlen des Ergo
sterins gelangt man zu einem antirachitisch auBerordentlich wirksamen Korper. 

Bei der chemischen Untersuchung des Cholesterins fand LIFscHuTz eine 
Substanz, die dem unverseifbaren alkoholischen Teil dieses Fettes angehort 
und die beim anhaltenden Kochen des reinen Cholesterins mit konzentrierter 
alkoholischer Kalilauge bis zu 25% vom Cholesterin entstand und die er 
auch erhielt, wenn er Cholesterin mit Kaliumpermanganat oxydierte, das Oxy
cholesterin. Weiter konnte LIFSCHUTZ finden, daB beim Durchgang des Blutes 
von der Pfortader bis zur Lebervene das B~utfett iiber 60% Oxycholesterin in der 
Leber zuriicklaBt, ohne daB sich nennenswerte Mengen deswegen im Leberfett 
nachweisen lieBen. Er folgerte daraus, daB es in der Leber weiter oxydiert 
wird, und zwar hochstwahrscheinlich zu Gallensauren. LIFscHuTz erbrachte 
somit den Nachweis, daB im Blute ein Abbau des Cholesterins erfolgt. 

Bei Untersuchungen iiber die chemische Zusammensetzung des Hauttalges 
fand LINSER, daB bei Ichthyosis, Psoriasis, ebenso bei Comedonen eine 
Cholesterinvermehrung, bei Seborrhoea oleosa Vermindel,'Ullg des Cholesterins 
und Vermehrung der Olsaure eintritt. 

Unter pathologischen Bedingungen kann es zu einer Anhaufung von 
Cholesterin und Cholesterinestern im Bindegewebe der Haut kommen, die 
unter dem Namen Xanthom zusammengefaBt wird. 

Die urspriingliche Angabe von F. PINKUS und L., PICK, sowie von CHAUF
FARD und GUY LAROCHE, daB die Cholesterinamie die einzige Ursache fiir die 
Xanthomatose ware, hat in letzter Zeit gewisse Einschrankungen erfahren 
miissen. So fanden ARZT, SIEMENS, ROSENTHAL und BRAUNISCH u. a.. bei ihren 
Kranken mit ausgedehnter Xanthomatose keine Erhohung des Cholesterin
spiegels im Blute. Auch bei der Kranken, die AnLERSBERG beobachtete, war 
im Blute und im Duodenalinhalte nur eine geringe Cholesterinvermehrung, 
vorhanden, wohl aber schied sie im Harn eine iibermaBige Menge oberflachen
aktiver Stoffe aus, die ADLERSBERG mit einer Storung des Cholesterinstoff
wechsels in Zusammenhang brachte. Andererseits findet sich eine betracht
liche Vermehrung des Blutcholesterins bei den verschiedensten Erkrankungen, 
ohne daB es dabei zu einer Xanthombildung kommt. 

So beobachtete AMEISEN6wA und LENARTOWICZ bei Urticaria, Pruritus 
senilis, Ekzem, Neurodermitis erhohte Cholesterinwerte, BERNHARDT und 
ZALEWSKI bei Kranken mit eitrigen Entziindungen der Haut, wie staphylogenen 
oder streptogenen Pyodermitiden, Furunkeln, weiter bei Gewerbedermatosen, 
seborrhoischem Ekzem, Hautepitheliomen, Lupus vulgaris und erythematosus. 
Dagegen sahen sie eine Senkung des Cholesterinspiegels bei Psoriasis. 
. SUNDERMAN und WEIDMAN beschiiftigten sich mit der experimentellen Hyper
cholesteriniimie. Durch intraperitoneale Einbringung von 0,5 Cholesterin bei 
Eseln, Hunden, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen erzielten sie eine 
mindestens 25%ige ErhOhung des Blutcholesterinspiegels fiir ungefahr 6 Wochen. 
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Dabei zeigten die Kaninchen die hOchsten Oholesterinwerte, wahrend die Hyper
cholesterinamie bei Eseln am langsten, bei Runden die kurzeste Dauer aufwies. 
W ADA KAMETOSHI studierte den EinfluB des Hodens auf den Blutcholesterin
gehalt: Vollstandige Kastration bewirkt Anstieg des Oholesterinspiegels, 
Rontgenbestrahlung bewirkt bei wiederholter Belichtung Absinken; mehr
monatliche Lanolinfutterung macht Hypercholesterinamie, die bei kastrierten 
Tieren starker als bei nichtkastrierten ist. Den Zwischenzellen kommt eine 
starke Fahigkeit der Oholesterinoxydation zu. 

BAZIN sowie MALASSEZ haben zuerst Oholesterinkrystalle in Xanthomen 
gefunden. QUINQUADED wies 1878 als erster auf chemischem Wege Oholesterin 
und Fettsauren sowie einen hohen Fettgehalt des Blutes bei Xanthomen nacho 

Nach den Untersuchungen von PRINGSHEIM besteht das Xanthom zu 64,1 % 
aus Olsauren Oholesterinestern mit geringer Beimischung von palmitin- und 
stearinsaurem Oholesterin. 

In der Hornschicht erfolgt die Oholesterinbildung auf endogenem Wege, 
in den Xanthommassen auf exogene Weise durch Aufnahme fertiger Oholesterin
ester aus der umgebenden Lymphe seitens der Bindegewebszellen (UNNA). 

UNNA unterscheidet in der Oberhaut Fette verschiedener Art: Die oben 
beschriebenen Fette, die wahrend des Verhornungsprozesses teils aus abgespal
tenem Glykogen, teils aus dem Cholesterin der unverhornten Stachelzellen 
entstehen, und dann die vereinzelten Fetttropfchen in der Stachelschichte, die 
wahrscheinlich aus Phosphatiden bestehen, da sie nicht nur mit der Ather
extraktion verschwinden, sondern da der Atherruckstand auch die Phosphat
reaktion gibt. Wahrend UNNA sowie LIFSCHUTZ der Ansicht entgegentreten, 
daB die menschliche Haut ganz besonders cholesterinreich sei, und kein anderes 
Organ auBer ihr einen so hohen Cholesteringehalt aufweise, fanden ECK
STEIN und WISE, daB der Cholesteringehalt in den obersten Schichten der 
Haut sehr hoch liegt. Diese Autoren fanden, daB das Oholestmin 13,5-24% 
der Gesamtlipoide ausmache. 1m Unterhautzellgewebe betragt der Oholesterin
gehalt nur 0,24% der Lipoide. 

RUECK erblickt in der Haut ein wichtiges Sekretionsorgan fiir Cholesterin. 
Auch ST. WAHL kommt durch seine Untersuchungen zu dieser Ansicht und 
glaubt diese Bedeutung in erster Linie den Talgdrusen zusprechen zu sollen. 
Allerdings sind die Lipoidmengen, die in den Talgdriisen nachweis bar sind, 
sehr gering. JAFFE nimmt an, daB den Cholesterinbefunden der Talgdruse 
noch eine besondere Bedeutung fUr die Ernahrung des Haares zukommt. Die 
Befunde von WAHL konnen diese Annahme stiitzen, da er fand, daB gerade 
in den Korpergegenden, die am starksten behaart sind, auch die Talgdrusen 
den starksten Lipoidgehaltaufweisen. ABRAHAMSEN zeigte, daB zwischen den 
Lipoiden des Talgdrusensekretes und denen des umgebenden Fettgewebes 
bestimmte Beziehungen bestehen, Beziehungen, von denen WALTER feststellte, 
daB bei cholesteringespeicherten Tieren die Oholesterinausscheidung aus den 
Talgdrusen zunimmt. 

Von den Oberhautfetten kommt den Phosphatiden insoferne groBere Be
deutung zu, als KERL sowie KERL und URBACH iiber eine familiare Lipoidose 
der Haut und der Schleimhaute auf Grundlage einer diabetischen Stoffwechsel
storung berichteten. Diese Kranken hatten einen latenten Diabetes und erhohten 
Blutcholesteringehalt. URBACH reihte den die Dermatose bedingenden Fett
stoff in die Gruppe der Phosphatide ein. Die Krankheitserscheinungen, besonders 
im Gesicht, gelangten unter Insulinbehandlung (3mal taglich 15 Einheiten) 
weitgehend zur Ruckbildung (KERL). (Als Phosphatide bezeichnet man seit 
THUDICHUM eine Anzahl von dem Lecithin nahestehenden Substanzen, welche 
das Radikal der Phosphorsaure enthalten: Diejenigen Phosphatide, welche 
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nur ein Phosphorsaureradikal besitzen, nennt man Monophosphatide, solche 
mit zwei Radikalen Diphosphatide.} 

Es ist interessant, daB, wie die Untersuchungen von ELLINGER zeigten, in 
der Raut noch ein pharmakologisch hoch aktiver Korper, das Cholin, ein Spalt

/ORsORsOR 
produkt des Lecithins, vorkommt. Cholin, von der Formel N , (ORals ist 

'OR 
ein Athyloltrimethylammoniumhydroxyd und ist mit dem Muskarin, das ein 

OH 
/OHsOHOR 

Oxycholin von der Formel N , (OHs)a ist, verwandt. Durch Erhitzen mit 
,OR 

Wasser zerfallt das Cholin in Trimetnylamin: 
/ORs . ORs . OR /OHa 

N " (ORs)s + R • OH = N " ORa + HsO + OHsOH 
OR OHa CJH20R 

OhoOO Wasser Trimetylamin Glykol 

Cholin hat wie Muskarin, Pilocarpin, Physostigmin u. a. eine starke para
sympathikotrope Wirkung. Es ist ein konstanter Bestandteil tierischer Gewebe 
und des Blutes und findet sich auch in manchen pflanzlichen Organen. 
PH. ELLINGER konnte finden, daB nach intravenoser Einspritzung von Cholin 
nur ein kIeiner Teil in den Rarn iibergeht, das Blut bald wieder seine normalen 
Cholinwerte erreicht, die Hautaber das Coolin speichert. Wurde ChoIin fort
gesetzt injiziert, so war es mehrere Wochen nach der Einspritzung in der Haut 
gespeichert, wahrend es in allen anderen Organen kaum oder nicht mehr vor
handen war. SIEBURG und PATZSCHKE konnten feststellen, daB die Raut
absonderungen der Frauen kurz vor und unmittelbar nach Beginn der Menstrua
tion einen auperordentlich OOhen Cholingehalt (im Blute Stach, im SchweiBe 
SO-100fach vermehrt) zeigten. Nach KLAus ist die menstruelle Cholinamie 
eine der Ursachen der vagotonischen Manifestationen wahrend der Menses. 
Die Cholinanreicherung der Raut menstruierender Frauen hat aber nichts mit 
dem von B. ScmcK supponierten "Menotoxin" zu tun, da frische Biumen in 
CholinIosungen nicht verwelken (KLAus, GEGENBACH). Cholin ist ein normaler 
Bestandteil des menschlichen SchweiBes. Seine Menge betragt nach GEGEN
BACH 1 mg%. 

Dber die Menge des taglich abgeschiedenen Rauttalges berichten die Unter
suchungen von ROSENFELD und de~sen Schiller KUZNITZKY. Sie fanden iiberein
stimmend beim gesunden Erwachsenen etwa 2 g. BmK fand bei Kindern im 
Alter von 6-10 Jahren 0,5-1 g Rauttalg im Tage. Magere Leute sondern 
viel weniger Talg ab ais fette, hungernde weniger als gut genahrte (LINSER, 
KUZNITZKY). Nach den Versuchen von ROSENFELD sowie von KUZNITZKY ist 
die Talgabsonderung lebhafter nach kohlehydratreicher als nach fettreicher 
Ernahrung. (Die alteren Angaben von KRUKENBERG und LEUBUSCHER, die 
die durchschnittliche Menge des Talgdriisensekretes mit 40 bzw. 15 g angaben, . 
konnen wegen fehlerhafter Methodik heute nicht mehr verwertet werden.) 

Sehr interessante Befunde ergaben die jiingsten Untersuchungen von Sc:mJR 
und GOLDFARB. Sie bestimmten mit einer einfachen Methode den Fettbelag 
der Rautoberflache und fanden, daB die GroBe dieses Fettbelages ffir die ein
zelnen Individuen eine Konstante darstellt, die aber individuell senr variabel 
ist. Weiters konnten SCHUR und GOLDFARB finden, daB die tagIiche Talg
sekretion in ihrer GroBe davon abhangt, ob das Sekret von der Oberflache 
entfernt wird, da die erreichte individuell begrenzte Fettschicht eine weitere Se
kretion hemmt. Auch RABBENO stellte fest, daB die Werte der Talgabscheidung 
sehr konstant sind; sie sind aber von der Umgebungstemperatur abhangig. 
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So ergab sich fUr die Stu-ne pro J qdm 7,64 mg (in Turin im Juli bei 25-340) 

4,68 mg bei 14-17°, 4,66 mg bei 10-15 mg (Turin im November). 
Erwahnt sei noch, daB das W ollfett der Schafe, dessen gereinigtes Pro

dukt als Lanolin Verwendung findet, ein Gemenge von Talg- und SchweiB
driisensekret ist, das sich durch den Gehalt an Isocholesterin, Oxycholesterin 
und Carbaminalkohol auszeichnet. 

Die Taigdriisentatigkeit wird vom Zentralnervensystem geregelt, wie dies 
durch Beobachtung postencephalitischer Zustande ("Salbengesicht") festgelegt 
werden konnte. STIEFLER ist der Meinung, daB nicht das Gebiet des Linsen
kerns, wie dies von SARBO, F. STERN u. a. angenommen wurde, das iibergeordnete 
vegetative Zentrum der Talgsekretion sei, sondern die Wandungen des dritten 
Ventrikels, da die zentrale trophisch-nervose Versorgung der Raut und ihrer 
Gebilde auch dorthin verlegt wird. Eine besondere Innervation der Talgdriisen 
ist bisher nicht nachgewiesen, doch ist sie sehr wahrscheinlich (BAR, KREIDL, 
ARLOING). 

Ob eine pharmakologische Beeinflussung der Talgdriisen erfolgen kann, 
ist auch fraglich. Es ware anzunehmen, daB Pilocarpin die Talgsekretion 
steigere, da ein vermehrter BlutzufluB zur Raut auch die Talgabsonderung 
erhoht. Eine gegenteilige Wirkung ware nach SCHWENKENBECHER von Adrenalin 
zu erwarten. BUSCHKE und FRANKEL beobachtete' bei der Physostigmin
vergijtung an Kaninchen und Meerschweinchen eine lebhafte Sekretionssteige
rung an den MEIBoMschen Driisen. 

Eine ganze Reihe von Arzneistoffen wird durch die Talgdriisen ausgeschieden, 
so jod, Brom, Antipyrin, Salicylsiiure. Bei der Bromacne fand KUZNlTZKY 
auf der Rohe der Erkrankung eine Verminderung der Talgabsonderung. 

Sehr wichtige Untersuchungen iiber das physikalisch~chemische Verhalten 
von Wasser und Fett auf der Rautoberflache stammen von SCHADE und MAR
CHIONINI. Diese Untersuchungen gewahren Einblick in die Physiol6gie des 
Wa8serverdunstungsetfektes und in das Zusammenwirken der SchweifJ- und Talg
drUsen. 

Die Mischung von zwei Fliissigkeiten, die ineinander nicht loslich sind, be
zeichnet man als Emulsion 1. Bei der Mischung von oligen und wasserigen Fliissig
keiten sind nun zwei Grenzfalle ihrer Verteilung moglich: Entweder kann die 
wiisserige Losung das Dispersionsmittel und das {jl die disperse Phase bilden 
(Fettemulgierung im Wasser) oder umgekehrt das {jl ist das Dispersionsmittel 
und die wiisserige Flussigkeit ist dann die disperse Phase (Wasseremulgierung 
in Fett). Je kleiner die Fetteilchen der dispersen Phase sind, urn s9 langer 
dauert es, bis eine Entmischung auftritt. Substanzen, welche die Entmischung 
verlangsamen und unter Umstanden ganz hintanhalten konnen, bezeichnet 
man als Emulgatoren. Das bekannteste und wohl alteste ist das Gummi arabicum. 
(Uber Theorie der Emulsionen und der Emulgierung siehe W. CLAYTON, sowie 
die Angaben bei der Besprechung der Salbengrundlagen.) 

Bei der Fettemulgierung im Wasser besitzt dieses Emulsionssystem die 
Eigenschaften einer wiisserigen FlUssigkeit: Es kann verdunsten. Beim zweiten 
Typus ist die Verdunstbarkeit stark herabgesetzt oder ganz autgehoben. Nach 
SCHADE und MABCHIONINI kommen auf der menschlichen Raut beide Ernul
sionsarten vor. Beim VerdunstungsprozeB nimmt die Menge der wasserigen 
Fliissigkeit einseitig abo : . 

Zunachst sei die pharmakologische Beeinflussung des subcutanen Fettgewebes 
kurz erortert. 

1 Dnter Emulgierung versteht man die Verteilung einer gegebenen Fliissigkeit in einem 
zweiten fliissigen Stadium in Form von mehr oder weniger bestandigen Kiigelchen. ' 
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Der Fettgehalt des subcutanen Fettgewebes ist einer BeeinfluBbarkeit zu· 
ganglich. Es sei hier, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die oben erwahnten 
Befunde der Fettanreicherung durch Fettzufuhr verwiesen, ferner auf die alte 
physiologische Tatsache, daB sowohl im pflanzlichen wie im tierischen Organis. 
mus Fett aus Kohlehydraten entsteht. Traubenzucker und Lavulose konnen 
das Material liefem, aus dem sieh die Glyceride der Palmitin·, Stearin· und 
Olsaure bilden. 

Experimentell ist die Bildung von Fett aus Kohlehydraten u. a. von SOXHLET 
nachgewiesen worden, der an wachsenden Schweinen mit reiner Reisnahrung, 
also bei Zufuhr von wenig EiweiB und fast keinem Fett einen starken Fettansatz 
erzeugte. Diese chemische Vberfiihrung bedeutet eine starke Reduktion, eine 
starke Entbindung von Sauerstoff aus dem Kohlehydratmolekiil. Dies ist 
durch Verfolgung des respiratorischen Gaswechsels wahrend der Fettmastung 
mit Kohlehydraten deutlich ersichtlich. Wie die Synthese von Fett aus Kohle. 
hydraten verlauft, ist nieht genau bekannt. Ob eine Bildung von Fett aus EiweiB 
moglich ist, laBt sieh nicht mit Sicherheit feststellen. 

Von Medikamenten sind drei Substanzen befahigt, EinfluB auf den Fettgehalt 
des Unterhautfettgewebes zu nehmen. Arsen hemmt, gleieh wie der Phosphar, in 
sehr kleinen Mengen die- Oxydation (ONAKA), es befordert das Waehstum, den 
Stoffansatz; es uberwiegen die Assimilationsvorgange uber die Dissimilationsvor· 
gange. Entsprechend dieser Verstarkung der assimilatorisehen Vorgange ergab 
die Untersuchung der Stiekstoffbilanz eine Retention, d. h. Ansatz von EiweiB 
(lMJANITOFF). AuBer Vermehrung des Fettansatzes im Unterhautzellgewebe maeht 
sich die Arsenwirkung dadurch an der Raut bemerkbar, daB der Turgor der 
Raut zunimmt, die Raut solI glanzenderes Aussehen erhalten, die Haare kraj. 
tiger werden (FURST). Diese zwei Beobaehtungen willden dafiir spreehen, daB 
kleine Dosen Arsen imstande sind, die Sekretion sowohl des Talgdriisenfettes 
als aueh jene des Knaueldriisenfettes zu fordem. Die Remmung der Oxy. 
dationsvorgange erklart seine giinstige Wirkung bei Psoriasis und Lichen ruber 
planus. Diese Wirkung des Arsens tritt aber nur bei Verabreichung kleiner 
Dosen auf. GrofJere Gaben haben eine zellzerstorende Wirkung zur Folge: Man 
beobaehtet Gewiehtsabnahme. Aus der Stiekstoffbilanz ergibt sich eine Er· 
hohung des EiweiBzerfalls und Schadigung von Gewebselementen, wobei ganz 
besonders pathologische Neubildungen, wie maligne Lymphome, Mycosis fun· 
goides, syphilitisehe Gummata u. a. arsenempfindlich sind. Da aber die Zellen 
eine verschiedene Empfindlichkeit gegen Arsen aufweisen, so konnen Mengen, 
die auf gesundes Gewebe noeh waehstumsfordemd wirken, pathologische 
Neubildungen schon angreifen, so daB die a8similatorische und dissimilatorische 
Arsenwirkung oft, sogar in den meisten Fallen, gleichzeitig nebeneinander ein· 
hergehen kann (MEYER. GOTTLIEB). 

l;:TNNA rechnet das Ichthyol zu den Mitteln, welehe eine Verstarkung des 
Panniculus adiposus herbeifiihren, doch auf andere Weise wie das Arsen, indem 
namlieh Iehthyol als GefaBmittel der Raut die Widerstande in den Raut· 
arterien beseitigen und die Rautdurchblutung verbessem soIl und indem es als 
"Magenmittel" den Appetit "bis zur Entstehung von ReiBhunger anregen soIl". 

Durch Anregung des Appetits wirkt auch das Insulin: FALTA sowie 
R. BAUER und NYIRI - ihre Befunde wurden unter anderem von VOGT, PRLESEL 
und R. WAGNER bestatigt - fanden, daB bei starker Abmagerung dureh In· 
sulininjektionen eine betrachtliche Gewichtszunahme und Zunahme des Fett· 
ansatzes auftritt. Aueh das "Zuckerfriihstiiek" iibt eine ahnliehe Wirkung aus. 

Das Fett der Hautoberflache spielt als Regulator des Oberflachenwasser. 
haushaltes eine physiologisch wichtige Rolle, der nieht nur lokale Bedeu
tung zukommt: Das Rautoberflachenfett hat die Aufgabe zu erfiillen, den 
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Korper vor langsamer Eintrocknung zu schlitzen. So konnte ROTHMAN in 
interessanten Versuchen feststellen, daB unter Salbenbedeckung mit Vaselinum 
album die insen8ible Wa88erabgabe der Haut auf die Ralite des Normalen 
(40-60%), unter Pasten (Pasta zinci cum amylo) um 1/s-J/3 sinkt. Collodium, 
in atherischer Losung aufgetragen, driickt, in eingetrocknetem Zustande, die 
Verdunstung um 14-20% herab. Streupuder (.Amylum) und Gelatine zeigen 
keinen EinfluB auf die insensible Wasserabg80be. 

Durch die Anderung der Wasserbewegung und des Wasserstoffwechsels 
innerhalb der einzelnen Rautschichten erfolgt eine Stauung in den tieferen 
Lagen der Rornschichte und im Stratum spinosum, die sich bis zum Papillar
korper fortsetzen kann. Dadurch kann es zur Quellung dieser Gewebsschichten 
kommen. Andererseits bewirkt diese lokale Histohydrie, daB, um die osmoti
schen" Verhii1tnisse in den Geweben wieder herzustellen, die wasserlOslichen, 
der Salbe inkorporierten Substanzen in die Tiefe gelangen und so eine Tiefen
wirkung zu entfalten imstande sind. Diese Ansicht deckt sich mit den experi
mentellen Ergebnissen ROTHMANB, daB die Tiefenwirkung eines Medikamentes, 
d. i. der Grad der Resorptionsforderung der Medikamente dmch die Salben
grundlage ihrem EinfluB auf die Wasserabgabe der Raut entspricht. 

Durch Behinderung resp. Hemmung der Wasserabgabe infoige kiinstlicher 
Einfettung kann es auch zu einer verminderten Warmeabgabe kommen, die 
therapeutisch erwiinscht sein kann, unter Umstanden aber zu unwillkommenen 
Nebenwirkungen fiihren kann. " 

. Es sei noch darauf verwiesen, daB der Gehalt des Hautfettes an Chole-" 
sterinen bei der Belicktung mit kurzwelligen Strahlen eine wichtige Rolle spielen 
diirfte. Konnte doch durch die frillier erwahnten Beobachtungen der Ameri
kaner HESS; WEINSTOCK und HELMANN nachgewiesen werden, daB durch Be
lichtung des Cholesterins das antirachitische Vitamin D entsteht. 

Wie interessant die oben erwahnten Versuche ROTHMANS sind, so tragen 
sie den physiologischen Verhaltnissen insofern nicht Rechnung, als sie keine 
Riicksicht auf die physikalisch-chemischen Verhaltnisse, die friiher besprochen 
wurden, nehmen. Es wurde darauf hingewiesen, daB es nicht gleichgiiltig 
ist, ob Fett oder ob Wasser als Dispersionsmittel fungiert. Denn eine Fettschicht 
auf der Rautoberflache, die sich nicht im emulgierten Zustande befindet, bildet 
einerseits ein Rindernis fiir die Abgabe der eigenen Feuchtigkeit des Raut
gewebes, andererseits ein Hindernis fiir die durch die Raut hindurchtretende 
Wasserabgabe des Gesamtkorpers. ' 

Anders vom therapeutischen Standpunkt. Wenn eine Storung im Fett
gehalt der Oberhaut im Sinne einer Hypo8teato8e vorliegt, kann eine Einfettung 
das fehlende Rautfett ersetzen. Indikationen in diesem Sinne bildetder Status 
subeczematosus, die Pityriasis alba des Gesichtes, die Psoriasis und Ryper
keratosen u. a., ferner wenn durch eintrocknende Medikamenteoder allzu 
haufige Seifenwaschungen eine SprOdigkeit oder Fettarmut der· Oberhaut er-
folgt. . 

Dagegen liegen die Verhaltnisse bei der Hypersteatose, wo es zu einer liber
maBigen Fettproduktion kommt, ganz anders. Es ware unzweckmaBig, bei 
Krankheitszustanden, die mit 1ibermii[3iger Fettab8onderungeinhergehen, das 
Fett durch fettlosliche Mittel, z. B. Salicylspiritus, zu entfernen. Der Erfolg 
ware ein nur zeitweiser. Nach kurzer Zeit wiirde der alte Zustand wieder her
gestellt sein. Gerade in dieser Beziehung sind die friiher erwahnten Unter
suchungen von SCHUR und GOLDFARB von Bedeutung. Konnten doch diese 
Autoren finden, daB die Menge der taglichen Taigsekretion davon abhangt, 
ob das Sekret von der OberfHi.che entfernt wird, da die einmal erreichte, indi
viduell begrenzte Fettschichte eine weitere Sekretion hemmt. Ein gewaltsames 
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Entfernen des Fettbelages wiirde zwar eine momentane Besserung bew~rken, 
aber eine erneute, vielleicht sogar gesteigerte Fettsekretion zur Folge haben. 
Wenn wir also gleich nach Entfernung des Fettes durch milde MaBnahmen 
(Seifenwaschung) die so gereinigte Raut wieder einfetten, bewirken wir, daB 
keine iibermaBige Fettabsonderung stattfindet und bekampfen dadurch die 
Seborrhoe. Es ist klar, daB eine Besserung dieser sicherlich konstitutionell 
bedingten Zustiinde (SCHUR und GOLDFARB charakterisierten ja die Fett
sekretion als individuell sehr variabel) nicht nach kurzer Zeit eintritt, und daB 
es eine Weile dauert, bis ein Gleichgewichtszustand wieder hergestellt ist. 

Salben nnd Salbengrnndlagen. 
Salben als Vehikel stellen eines der wichtigsten dermatotherapeutischen 

Hilfsmittel dar. Konnen sie schon an sich als "Medikament" Verwendung 
finden, so spielen sie als Medikamententrager eine bedeutende Rolle. Die richtige 
Wahl der Salbengrundlage ist oft entscheidend fur den Erfolg. 

Nach GOLODETZ muB ein gutes Salbenvehikel folgende Eigenschaften haben: 
1. Es muB an und fur sich fiir die Raut mogIichst indifferent, reiz-, farb- und 
geruchlos, sowie haItbar sein. Zur Rintanhaltung der Zersetzung der Fette 
kann man indifferente Korper der Salbe zufiigen, die diesen V organg verzogern 
oder verhindern. Deshalb beniitzte man fruher wohlriechende Zusatze, wie 
Myrrha, nicht nur als Geruchskorrigentia oder Parfiims, sondern auch um das 
Ranzigwerden hintanzuhalten. Die alte WILsoNsche Zinksalbe enthalt aus 
dies en Griinden Benzoeharz. 2. Das Salbenvehikel muB die verschiedenen 
Medikamente in fester oder gelOster Form gleichmaBig in sich aufnehmen 
konnen, ohne ihre Wirksamkeit irgendwie zu beeintrachtigen. E. UNNA ver
langt von einer indifferenten Salbengrundlage, daB sie bei gewohnlicher Tem
peratur praktisch unzersetzlich und neutral ist, mit hinzugesetzten Arznei
mitteln und Chemikalien keine chemischen Umsetzungen eingeht und in ihrer 
Eigenschaft als Salbengrundlage selbst die Raut nicht schadlich beeinfluBt. 
3. Das Vehikel muB jeden Grad von Konsistenz annehmen konnen. 4. Die 
Fettbasis muB eine hohe Fliissigkeitskapazitat besitzen. Sie muB mit Wasser 
und gelOsten Stoffen in hohem MaBe mischbar sein (E. UNNA). 

Von den tierischen Fetten kann der Hammeltalg (Sebum ovile) wegen seiner 
leichten Zersetzlichkeit nicht herangezogen werden. Schweinefett (Axungia 
porci) zeichnet sich durch iiberaus hohe Geschmeidigkeit aus, kann aber leicht 
ranzig werden. Diesem Ubelstande sucht man nach einem V orschlage von 
ERASMUS WILSON durch Benzoinieren zu beseitigen (s. oben). Ferner wird aus 
dieser Gruppe von Fetten das Bienenwachs (Cera) verwendet, das ein Gemenge 
von Estern, freien Fettsauren, Wachsalkoholen und Kohlenwasserstoff ist und 
dessen Rauptbestandteile der Palmitinmyricylester ist (W ASICKY). Nach 
THEOBALD besteht Bienenwachs ungefahr zu 7/8 aus Myricin und etwa 1/8 
aus Cerotinsaure. Beide sind unverseifbare bzw. schwer verseifbare KOrper. 
Auch das Walrat (Spermaceti, Cetaceum) ist ein tierisches Fett. Es besteht 
aus Palmitinsaurecetylestern. Das Lanolin wird aus dem WollschweiB der 
Schafe gewonnen. Das wasserfreie Produkt ist eine zahe Masse, die aus 
Fettsaureestern des Cholesterins, Isocholesterins und ahnlichen Verbindungen 
besteht. Es zeichnet sich durch groBe Fliissigkeitsaufnahmefahigkeit aus. 
VEYRIERES empfiehlt als Salbengrundlage Pferdefett. 

Von pflanzIichen Fetten kommen aHein oder mit festen Fetten gemischt 
in Verwendung das Olivenol (Oleum olivarum),das Mandelol (Oleum amyg
dalarum dulcium), das Sesamol (Oleum sesami), das Leinol (Oleum lini) u. a. 
Die Kakaobutter (Oleum cacao) besteht hauptsachlich aus Tripalmitin und 
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Tristearin. Sie ist bei gewohhlicher Temperatur fest, schmilzt aber bei Korper
warme. 

Die "Fette der Gruppe der Paraffine" gehoren zu den fettahnlichen Sub
stanzen. Chemisch sind sie gesattigte Kohlenwasserstoffe, die nicht ranzig 
werden, sich nicht verseifen lassen und geringe Affinitat (parum affinis) chemi
schen Angriffen gegeniiber besitzen. Zu den Paraffinen gehort das Vaselin, 
ein Weichparaffin von butterartiger Konsistenz. 

VEYRI:ElRES empfiehlt Petroleum, namentlich als ausgezeichnetes Mittel gegen 
tierische Parasiten. Sein Geruch kann durch Cumarin verdeckt werden. Er 
gibt folgende Salbenverschreibung an: 01. petrol 20,0, Lanolin. anhydr. Cerae 
flay. aa 10,0. 

Glycerin ist ein dreiwertiger Alkohol, eine olige, wasserklare Fliissigkeit, 
die in Wasser leicht 16slich ist, in Alkohol leicht, mit Ather, Chloroform und 
fetten Olen nicht mischbar ist. Auf der Raut bildet Glycerin einen schliipfrigen, 
nicht eintrocknenden Belag. Es ist ausnehmend hygroskopisch. 

Von den festen Fetten zeichnet sich das Lanolin durch eine starke H ydro
philie aus. LIFSOHUTZ untersuchte die Ursache der Wasseraufnahmefahigkeit 
tierischer Fette, namentlich des Wollfettes und fand, daB sie weder durch 
Cholesterin noch Oxycholesterin, sondern durch Metacholesterin bedingt sei. 
Zusatz von 2% Metacholesterin zu Vaselin erhoht dessen Wasseraufnahme
fahigkeit auf 5QO-6000f0. Doch scheint auch dem Oxycholesterin diese Eigen
schaft zuzukommen, da das Eucerin nach UNNAs Vorschlagen aus 2,5-5% 

Cholesterinoxydaten und 95-97% Vaselin besteht und auch imstande ist, 
bis 600% 'Vasser zu binden. 

UNNA jun. wies darauf hin, daB die den Salbengrtmdlagen einverleibte 
chemische Substanz ganz verschieden von ihnen festgehalten wird. So gibt Adeps 
sullius die inkorporierten Substanzen schnell wieder abo Adeps lanae folgt ihm 
im weiten Abstand. Vaselin halt Medikamente mit groBer Zahigkeit fest. Um 
moglichst tief in die Rornschicht einzudringen - das Ziel aller Salbengrund
lagen -, solI man einem Fett mit hohem Schmelzpunkt eines mit beweglicherem 
Schmelzpunkt hinzufiigen. Dem W ollfett wird eine groBe Resorptionskraft 
durch die Raut nachgesagt, was aber, wie UNNA meint, bisher noch nicht 
bewiesen ist. 

Als Kiihlsalben bezeichnet man nach dem Vorschlage UNNAs jene Salben, 
deren Kiihlungseffekt aUf ihren Gehalt an Wasser zuriickzufiihren ist. Er macht 
abel' darauf.aufmerksam, daB von zwei, den gleichen Fett- und Wassergehalt 
aufweisenden Salben (1. Lanolin 30,0, Aqua 45,0 und II. Lanolin 1P,0, Adeps 
sullius 20,0, Aqua 45,0) nur die letztgenannte Salbe zu kiihlen vermag. Er 
zog daher den SchluB, daB es zur Aus16sung einer Kiihlwirkung auf der Haut 
nicht auf die absulute Wassermenge im Vergleich zum Fett ankommt, sondern 
darauf, in wie grof3er Menge das Wasser zur Verdunstung kommt. Als Ursache 
der Kiihlwirkung nimmt UNNA die Rerabsetzung der hohen Viscositat des 
Lanolins durch das Schweinefett an. Nach E. UNNA haben sich unsere Kiihl
salben aus del' alten V orschrift des Ceratum Galeni entwickelt, welches die 
Romer aus Wachs, Mandelol und Rosenwasser bereiteten. Ein Beispiel einer 
Kiihlsalbe ist das Unguentum refrigerans odeI' Unguentum leniens der Arznei
biicher (Gold cream). (Statt sinngemaB Cold cream mit "kalter Rahm" -
Milchrahm als natiirliches Vorbild einer Kiihlsalbe - oder mit "kiihlendem 
Rahm" zu iibersetzen, ist der volkstiimliche Name dieser Salbe "Goldcreme".) 

Wie kommt nun die Wasseraufnahmefahigkeit des Fettes, die Hydrophilie, 
zustande ~ Es wurde schon damuf hingewiesen, daB die Mischung zweier 
ineinander un16slicher Fliissigkeiten als Emulsion bezeichnet wird. Diese 
Vermengung zweier nicht mischbarer Fliissigkeiten ist ein diphasisches System, 
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wobei die Fliissigkeit, die fein verteilt wird, die disperse Phase darstellt, 
wahrend die zweite Fliissigkeit als Dispersionsmittel oder als gesohlossene 
Phase bezeichnet wird. In der Praxis handelt es sich meist um Emulsionen 
von 01 oder Fett und Wasser. 

Es wurde bereits erwahnt, daB zwei Grenzfalle moglich sind: Die Emul
gierung des Fettes in Wasser (wie z. B. Milch, Majonnaise): Die Ol-Wasser
Emulsion und der gegenteilige ProzeB: Die Wasser-Ol-Emulsion. W. OSTWALD 
machte als erster 1910 auf das Vorhandensein von zwei Arten von Emulsionen 
aufmerksam (Wasser-Ol-Emulsionen sind schon 1874 von SAUNDERS und 1887 
von GERRAND erwahnt worden). OSTWALD wies darauf hin, daB Emulsionen 
gleicher Volumkonzentration aber entgegengesetzter Art, d. h. 01 in Wasser 
und Wasser in 01, ganz verschiedene Eigenschaften besitzen. Diese beiden 
Emulsionsarten verhalten sich hinsichtlich der Abgabe des Wassers, wie dies 
bereits bei Besprechung des Verdunstungsprozesses erwahnt wurde, ver
schieden. Dies ist fiir die Resorptionsfahigkeit der den Salben inkorporierten 
Medikamente von Wichtigkeit. Als Emulgatoren werden diejenigen Substanzen 
bezeichnet, welche die labile Ol-Wasser- oder Wasser-Ol-Vermengung zu stabili
sieren imstande sind. 

Wir kennen eine groBe Anzahl von Emulgatoren, von denen die wichtigsten 
sind: 1. Anorganische Elektrolyte: Salze der einwertigen Kationen: Kalium,. 
Natrium, Lithium, 2. Seifen, 3. feinverteilte feste Korper, 4. Stoffe, die in 
kolloidaler Losung wirken: Gummi arabicum, Eieralbumin, Eigelb, Tragant, 
Starke, Hamoglobin usw., 5. Lipoide (Lecithin), 6. Galle, 7. Saponine, 8. Sterine 
(Cholesterin, Metacholesterin u. a.) (zit. nach BERNHARDT und STRAUCH). 

Friiher betrachtete man Alkalien als gute Emulgatoren fiir Ole und Fette. 
Doch konnte DONNAN zeigen, daB sie nur dadurch wirken, daB sie mit den in 
Olen und Fetten vorhandenen freien Fettsauren Seifen bilden. PICKERING 
zeigte, daB Seifen ausgezeichnete Emulgatoren sind. Es wurden noch keine 
Versuche gemacht, um all die verschiedenen Emulgatoren nach ihrer Fahigkeit 
zu ordnen, bestandige Emulsionen herzustellen und zu erhalten. Man weiB 
deshalb nur ganz allgemein, daB gewisse Substanzen bessere Emulgatoren als 
andere sind, um beispielsweise, Emulsionen von reinem Olivenol oder reinem 
MineralOl in Wasser herzustellen (CLAYTON). 

Die Olkiigelchen in Ol-Wasseremulsionen haben einen Durchmesser von 
10-6 cm, wahrend die Teilchendurchmesser bei kolloiden Suspensionen 10-3 cm 
betragen (zit. nach CLAYTON); sie haben eine negative elektrische Ladung und 
zeigen die BRoWNsche Molekularbewegung. 

Die· Bedeutung der Emulsionen in der Medizin liegt, abgesehen von der 
Verdauungsphysiologie, in der Lehre von den Salbengrundlagen. Es wurde 
zunachst rein empirisch gefunden, daB gewisse Fette die Eigenschaft haben, 
Wasser oder wasserige Losungen aufzunehmen. Ganz besonders deutlich wurde 
dies beim Wollfett (Adeps lanae anhydricus) beobachtet. Da aber das Wollfett 
zum groBen Teil aus verseifbaren Fetten besteht, die also dem Ranzigwerden 
unterliegen, wurde versucht, diesem Ubelstand dadurch abzuhelfen, daB man 
die "wasserbindende Substanz" einem nicht zersetzbaren Grenzkohlenwasser
stoffe zusetzte. Und tatsachlich konnte LIFSCHUTZ nachweisen, daB die wasser
bindende Kraft des Wollfettes an den nicht verseifbaren Teil gebunden war. 
Er bezeichnete diese Substanz als "Euoerit". Setzte er dieses Eucerit einem 
Grenzkohlenwasserstoff zu, so erhielt er ein unbegrenzt haltbares Gemisch, 
das Euoerin, eine Salbengrundlage, die alle V orteile des Lanolins besitzt, ohne 
dessen Nachteile zu haben. LIFSCHUTZ konnte weiter zeigen, daB ein bestimmtes 
Cholesterin, das Metaolwlesterin, von entscheidender Wichtigkeit fiir die wasser
bindende Kraft des Eucerins ist. Obwohl durch LIFSCHUTZ die Ursaohe der 
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Hydrophilie festgestellt wurde, war der Mechanismus der "Wasserbindung" 
noch nicht aufgeklart. 

Es war das Verdienst von BERNHARDT und STRAUCH, in einer Untersuchung, 
die allerdings in der dermatologischen Literatur erst jiingst durch die schonen 
Arbeiten von MONCORPS beriicksichtigt wurde, dies festgestellt zu haben. 
Auf Grund dieser Untersuchungen konnen wir sagen, daB das Wasserbindungs
verm6gen (Hydrophilie) gewisser Salbengrundlagen auf einem Emulgations
vorgang beruht, wobei die Emulsionsform, d. h. ob das Fett die auBere, geschlos
sene oder die disperse Phase ist, in gesetzmaBiger Weise von der N atur des 
Emulgators bestimmt wird (MONCORPS). Nach den Untersuchungen von STRAUCH 
bestimmt die Art des Emulgators die Form, die Bestandigkeit, die Aufnahme
und Abgabefahigkeit der Salbe. Durch seinen EinfluB erhalt man entweder 
eine Emulsion mit Fett als disperser und Wasser als geschlossener Phase oder 
umgekehrt, 'Wasser als disperse Phase in 01, z. B. wenn man Wasser, 01 und 
Metacholesterin zusammenbringt. Diese Mischungen konnen sehr labil sein. 
So bringt Zusatz von Brunnenwasser statt destillierten Wassers die Emulsion 
Wasser-Ol-Metacholesterin zur Entmischung. Nimmt man statt Metachole
sterin Wachs, so bleibt diese Emulsion auch bei Zusatz von Leitungswasser 
stabiI (STRAUCH). Ist das 01 in Wasser emulgiert, d. h. ist das Wasser die 
geschlossene Phase, in der das Fett als disperse Phase in Form mehr oder minder 
kleiner Kiigelchen verteilt ist, so bezeichnet man diese Emulsionsform als 
Oa-Wa; bildet aber umgekehrt das 01 die geschlossene und das Wasser die 
disperse Phase, so bezeichnet man dies als Wa-Oa-Emulsion. Nach MON
CORPS stellen die gebrauchlichen pharmazeutischen Emulsionen ausnahmslos 
Od-Wa-Emulsionen dar. Den Kernpunkt des ganzen Emulsionsproblems bildet 
die Wirkung des Emulgators, welcher .die Stabilitat und den Emulsionstypus 
bestimmt (MONCORPS). BeziigIich Theorie der Emulgatorwirkung sei auf die 
Monographie von W. CLAYTON verwiesen. Durch Zusatze von emulgatorisch 
gegensinnig oder storend wirkenden Substanzen kann es zu einer Ent
mischung der Od-Wa-Emulsion kommen. So wird das UNNAsche, Unguentum 
caseini durch Zusatz saurer Medikamente entmischt. Ganz allgemein gesprochen 
hat alles, was einer Komponente der Emulgatoren entgegenwirkt, eine ent
mischende Eigenschaft. 

Wahrend die allgemeinen Eigenschaften der Salben (Reizlosigkeit, Ge
schmeidigkeit, Schmelzpunkt, Haltbarkeit) von der Wahl des Fettes abhii.ngen, 
ist die Aufnahmsfii.higkeit der Salbengrundlage fUr Wasser durch die Emul
gierbarkeit bedingt. Da die Aufnahmsfahigkeit des Fettes fiir Wasser nur 
begrenzt ist [z. B. bei Lein0l5,8%, bei Cocosfett 3,6%, bei Talg 10,8% (zit. nach 
BERNHARDT und STRAUCH)], so ist eine Salbe, die einen hOheren Wassergehalt 
hat, als eine Emulsion aufzufassen. Die Emulgatoren, welche eine Entmischung 
verhindern, konnen, wie erwahnt, EiweiBstoffe, Lecithine, Sterine, Harze usW. 
sein. So bezeichnen BERNHARDT und STRAUCH Butter und Schweineschmalz 
als Ol-Wasser-Emulsionen, bei welchen EiweiBstoffe, Lecithine usw. als Emul
gatoren wirken, wii.hrend Adeps lanae eine Wasser-Ol-Emulsion ist, bei der 
das Cholesterin oder andere Sterine als Emulgatoren fungieren. Durch diese 
Betrachtungsweise konnen wir uns die sonst ratselhafte Erscheinung der Hydro
philie einzelner Salbengrundlagen, daB z. B. Vaselin durch Hinzufiigen von 2% 
Oxycholesterin oder Metacholesterin bis 600% Wasser aufnehmen kann, er
klaren. Demnach ist die wasserhaltige Lanolinsalbe eine Wasser-Ol-Emulsion, 
bei der ein Sterin als Emulgator dient. Wiirde aber die Bindung des Wassers 
iill Lanolin so erfolgen wie beispielsweise die Bindung des Wassers im Calcium
chlorid, so wiirde das Lanolin weder Wassser nochdie im Waser gelOsten Sub
stanzen an die Haut abgeben konnen. Tatsii.chlich konnten nun BERNHARDT 
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und STRAUCH feststellen, daB die Wasserbindung an ein Fett, bei der als Emul
gatoren Sterine (Cholesterin, Metacholesterin usw.) fungieren, dann erfolgt, 
wenn die Bedingungen zur Emulsionsbildung gegeben sind: 

Bei dem bekannten Brandliniment (Oleum liniAqua calcis aa partes aequales) 
verseift das schwach alkalische Kalkwasser einen Teil des Leinoles, wodurch 
das ubrige 01 in Emulsion gehalten wird; dabei dient die Leinolseife als 
Emulgator. 

Die Feststellung des Emulsionstypus ist keineswegs immer einfach. Es 
erfolgt dies durch Indicatoren, z. B. Methylenblau, Scharlachrot, Sudan. Die 
Nilblausulfatfarbung nach KAWAMURA hat den Vorteil, daB sie, wie dies MON
CORPS betont, Anhaltspunkte qualitativer und quantitativer Natur uber das 
Vorkommen von NeutraJfetten (rot), Fettsauren, Seifen (blau), Cholesterin
estern und Cholesterinfettsauregemischen (rotlich-violett) an Hand ihrer Poly
chromie zu geben vermag. Sehr genaue Resultate bietet die Priifung der elektri
schen Leitfahigkeit nach CLAYTON: Die Wad-O-Emulsionen zeigen praktisch 
keinen Stromdurchgang, wahrend die Od-Wa-Emulsionen den Strom durch
lassen. 

MONCORPS stellte bei einer Reihe von wasserhaltigen Salben den Emulsions. 
typus fest: 

Wassergehalt in Vol..% 
Salbe bezogen auf Wirksamer Emulgator 

die I den 
Gesamtemulsion Fettanteil 

A. Wasserhaltige Salben vom .Typus der Wad ·(J·Emulsion. 
Adeps lanae hydrosus . . 25 33,3 Cholesterinverbindungen 
Lanolinum c. aqua (Ph.G.) 27 36,9 

" Eucerinum c. aqua 50 100 Metacholesterin (Eucerit 
LIPSCIIUTz) 

Ung. molie. 25 33 W ollfettkomponente 
Ung. leniens 25 33,3 Wachsbestandteile 

(Myricin) 
Pasta Zinci moll. UNNA 28,5 40 Seifenwirkung 
Ung. neutrale . 30 42,8 Wollfettkomponente 

B. Typus der (Jd·Wa·Emulsion. 
Ung. caseini 57 I 73,6 N atrium·Caseinat 
Pasta cerata 60 66,6 Seifenwirkung 
Milkuderm . 15 ? - Lecithin, Casein? 
Physiol C 70 - An Polysaccharide gebun. 

denes Quellungswasser; 
Emulgator? 

Dazu bemerkte noch MONCORPS, daB die Emulsionsform der Salbe nicht 
nur vom Emulgawr, sondern auch von der Salbenbereitung abhangig ist, wobei 
Schmelztemperatur, Art der Emulgierung, rasche und langsame Abkiihlung 
bzw. Erstarrung von Wichtigkeit sind. 

Bezuglich Kuhlwirkung stellte MONCORPS fest, daB in erster Linie die in Form 
einer Od·Wa-Emulsion vorliegenden Salben und Linimente kiihlten, daB aber 
auch einigen Wad-O.Emulsionen eine KUhlwirkung zukommt, z. B. Pasta 
Zinci mollis, Unguentum leniens. Fein dispergierte Wad·O.Emulsionen (Lano
linum cum aqua, Eucerinum cum aqua) lassen einen Kuhleffekt vermissen 
(MONCORPS). 

Die Wirkung einer in Form von Wad·O.Emulsion vorliegenden Salbe kann 
je nach der Stabilitat der Emulsion und der Applikationsweise eine doppelte 
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sein: Bei konstanten stabilen Emulsionen ist bei Auftragung in dicker Schicht 
und bei genugend langer Einwirkungsdauer die Wirkung mit der eines 
impermeablen feuchten Verbandes vergleichbar, bei labilen Wad-O-Emulsionen 
dagegen ist unter gleichen Bedingungen die Wirkung einer Od-Wa-Emulsion 
gleichzusetzen und mit einem permeablen feuchten Verband vergleichbar 
(MONCORPS). 

ZAKARIAS befaBte sich mit kolloidchemischen SaJ.benstudien. Er wies 
darauf hin, daB kiinstliche Membranen keinerlei Fette und Ole dUrchlassen. 
Soga.r porose Porzellanplatten mit einer groBen Durchlaufsgeschwindigkeit 
fUr Wasser sind fur Fette undurchlassig. Er untersuchte zuerst die Wasser 
aufnehmenden Salbengrundlagen auf ihre Beschaffenheit und fand, daB z. B. 
Lanolin das Wasser in Form von feinen mikroskopisch sichtbaren Tropfchen 
aufnimmt, dagegen nicht imstande ist, das Wasser durch Quellung aufzunehmen. 
Legt man Lanolin in Wasser, so vergroBert es nicht sein Volumen. Lanolin 
und jene wasserhaltigen Salbengrundlagen, welche das Wasser in mikroskopisch 
sichtbaren Tropfchen enthalten, sind also nicht quellungsfahig, nach ZAKARIAS 
aJ.so auch nicht resorptionsfahig. Demgegenuber nehmen z. B. die Polysaccharid
salben (Glycerin-Starkesalben, Traganthsalben, "Physiol") betrachtliche Mengen 
von Quellungswasser auf, sie vergroBern also ihr V olumen, wenn man sie ins 
Wasser legt. Nun enthalten die Polysaccharidsalben als Weichmachungsmittel 
Fettbestandteile. In diesem FaIle ist aber das Fett im Polysaccharidgel mikro
skopisch sichtbar fein verteilt (ZAKARIAS). Er empfahl eine Salbengrundlage 
("Physiol" 1), die in Wasser loslich, daher sehr resorptionsfahig ist, neutral 
reagiert und die in sie gebrachten Arzneien fein dispers auflost. Nach 
ZAKARIAS' Angaben vereinigt sie die physikalisch-chemischen Eigenschaften 
der wasserigen Losungen mit denen der fetten Salbengrundlagen. 

Alierdings sind die kolloidchemischen Untersuchungen an kunstlichen 
Membranen nur bis zu einem gewissen Grad fUr die Physiologie und Pharma
kologie verwertbar. Die lebende Raut reagiert anders als die Dialysierhiilsen 
und KoUoidlilter der Modellversuche. Es war daher sehr zu begriiBen, daB 
MONCORPS von neuen Gesichtspunkten aus uber die Resorption salbeninkor
porierter Medikamente durch die menschliche Raut berichtete. Er konnte 
bei Untersuchungen der Salicylsauresalben finden, daB aus den fett- bzw. 
ungesattigten Kohlenwasserstoffgrundlagen die Resorption gegenuber den 
wasserbindenden bzw. wasserhaltigen Grundlagen zurucktritt. Aus der Eli
minationskurve ergibt sich, daB am meisten Salicylsaure aus Physiol C und 
Eucerin, am wenigsten aus Schweinefett, Zinkpasta und Vaselin resorbiert 
resp. eliminiert wurde. Auch bezuglich pharmakologischer Wirkung konnte 
er ahnliche Verhaltnisse erheben. "Wahrend bei Adeps suiUus erst bei einer 
Konzentration von 15% eine Keratolyse auf tritt, ist diese bei Eucerin und 
Physiol C bereits bei 1% Konzentration zu beobachten." Ebenso verhielten 
sich Schwefelsalben mit verschiedenen Grundlagen bezuglich Rohe des Schwefel
spiegels im Serum und Schwefelbilanz im Rarn. Bezuglich Wirkung konnte 
MONCORPS eine umgekehrte Reihenfolge wie bei den Salicylsaureversuchen 
beobachten (s. spater S. 96). 

1 Physiol ist nach den Angaben von ZAKARIAS ein Mischkolloid, besteht aus Polyosen 
und hat einen Zusatz nicht ranzenden Fettes (Physiol A ist fettlos, Physiol B enthalt 30%, 
Physiol C 50% Fett). AuBerdem hat es einen Zusatz "sogenannter Minimum-Ionen" (Fe, 
Na, Ca, 01). Physikalisch-chemisch sind die Physiol-Praparate nach den Untersuchungen 
von M0NCORPS Od-Wa-Emulsionen, bei der das Wasser als geschlossene Phase molekular 
an den Pflanzenschleim in Form von Quellungswasser gebunden ist. Die Reaktion der 
Physiolpraparate ist amphpter. Sie vermiigen weiteres Wasser durch Quellung auf
zunehmen. 

6* 
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Pasten. 
Mischungen von Puder und Fett bezeichnet man als Paste. Bekannt ist 

die LASsARsche Zinkpaste, die aus Zinkoxyd, Mehl und der doppelten Menge 
Vaselin mit einem kleinen Zusatz von Salicylsaure besteht. 

Aus ihrer Zusammensetzung ergibt sich auch ibre pharmakologische Wirkung: 
Der Fettgehalt ermoglicht das Aufsaugen von Fetten durch die Hornschicht, 
hiilt wiisserige Hautsekrete teilweise zuriick und erhiilt die Haut geschmeidig. 
Durch den Gehalt an pulverformigen Bestandteilen ist die Pasta poros und 
bewirkt durch Capillarattraktion eine Aufsaugung der Sekrete. Infolge des 
Pudergehaltes sind Pasten permeabler als Salben und haben daher eine geringere 
Tiefenwirkting. Der Hauptvorzug gegeniiber Salben ist der, d~B Pasten mit 
Puder kombiniert aufgetragen, einen reizlosen, fetthaftenden Uberzug bilden, 
der auch von empfindlicher Raut und bei irritablen Dermatosen im allgemeinen 
gut vertragen wird. 

Pasten nehmen auch, wenn sie mit Fett gesiittigt sind, nQch viel Wasser auf, 
wirken also in dieser Beziehung wie die Puder; nur haben sie den Vorteil, daB 
sie die Hornschicht etwas einfetten, andererseits besitzen sie eine stark ein
trocknende Kraft. 

Auf Grund seiner Untersuchungen, daB Methylenblau und Eosin nicht in 
Pasten eindringt, spricht VEYRI:EJRES, im Gegensatz zur landliiufigen Meinung, 
den Pasten Permeabilitiit und Adsorptionskraft abo Auch PEROIV.AL kommt 
auf Grund seiner Versuche zu einer iihnlichen Ansicht. 

SATRIANO stellt die Forderung auf, daB fUr die Behandlung von Wunden 
eine vollkommene Sterilitiit der verwendeten Pasten notwendig sei. Da sie 
fand, daB sich die LAssARsche Paste hauptsiichlich deshalb nicht sterilisieren 
liiBt, weil sie pflanzliche Stiirke enthiilt, die sich bei den zur Sterilisation erforder
lichen Hitzegraden zersetzt, wiihrend die Paste selbst in ibre einzelnen Bestand
teile zerlegt wird, daher eine aseptische Sterilisierung der Pasten unmoglich 
ist, achlug sie vor, den Pasten 2-5% Chloramin zuzusetzen. 

Um aus einer Kiihlsalbe eine Kilhlpaste zu machen, beniitzt man die Eigen
schaft des Unguentum leniens, eine recht betriichtliche Menge Puder auf
zunehmen. Magnesiumcarbonat hat vor anderen mineralischen Pudern den 
Vorzug iiuBerster Feinkornigkeit und Weichheit. Es kann so viel Wasser 
aufnehmen, daB es aHein die Grundlage fiir eine Kiihlpaste abgeben kann, auch 
wenn das Fett keine hydrophilen Eigenschaften aufweist. Man kann mittels 
Magnesiumcarbonat sogar Vaseline als Kiihlpastavehikel verwenden, und zwar 
bediirfen je zwei Teile Vaselin und Wasser nur eines Teiles Magnesium
ca..rbonats (E. UNNA): Magnes. carbon. 5,00, Vaselin., Aqua aa 10,0. Bei der 
Zubereitung dieser Pasta ist darauf zu achten, daB das Magnesiumcarbonat 
mit dem Wasser zu einem Brei verrieben wird, worauf erst Vaselin hinzu
gefiigt werden kann, da sonst die Mischung nur unvollkommen ausfiillt. 
Eine ausgezeichnete Kiihlpaste ist UNN.As Pasta Zinci mollis (Ollini, Aquae 
calcis a~ 20, Cret. Zinc. oxydat. aa 30). 

Seifen. 
Unter den Mittelu, welche die Entfernung des Oberhautfettes veranlassen, 

wurde die Seife genannt. Wie leicht die chemische Definition der &ifen ist
krystallwasserhaltige normale fettsaure SaIze -, so schwer ist es, ein einheit
liches, Bild ihres Wirkungsmechanismus zu bekommen. FRANZ HOFMEISTER 
erkannte als erster die kolloidchemische Na,tur der Seifen. Beziiglich genauerer 
kolloidchemischer Angaben sei auf die Untersuchungen von MARTIN, H. FISCHER 
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und auf die Arbeiten von SPRING, GEPPERT und LIESEGANG verwiesen, deren 
Ansichten hier kurz wiedergegeben seien. 

Bekanntlich unterscheidet man zwischen den mehr weniger harten N atron
seijen und den weicheren, fast salbenartigen Kaliseifen. Fiir medizinische 
Zwecke werden die Seifen, die Medikamententrager sind, wie z. B. Schwefel
oder Teerseife, fast ausschlieBlich aus Natronseifen hergestellt. 

J ede Seife besitzt ein bestimmtes Wa8serbindungsvermogen, das sowohl 
vom metallischen Radikal als auch von der Fettsaure abhangig ist. Nach den 
Untersuchungen von M. H. FISCHER nimmt das Wasserbindungsvermogen 
beiSeifen, die aus verschiedenen Fettsauren hergestellt werden, in den hoheren 
Gliedern einer gegebenen Reihe zu. 

Bei der raschen Losung von Seife in Wasser haben wir es mit einem kom
plizierten System zu tun, mit einer Dispersion zweier Stoffe, die gegenseitig 
ineinander loslich sind: Seife in Wasser, Wasser in Seife. Eine feste Kernseife 
stellt an sich schon eine kolloidale LOsung von Wasser in Seife dar. Bei Zu
nahme der Wasserkonzentration riicken die das Dispersionsmittel bildenden 
Seifenteilchen weiter auseinander, wodurch schlieBlich ein Seifengel entsteht. 
Die medizinischen Seifen sind mehr oder weniger reine Neutralseifen. Doch 
zeigen sie - Phenolphthalein als Indicator beniitzt - eine alkalische Reaktion, 
da sich neben den Molekiilen saurer fettsaurer SaIze noch frei OH-Ionen vor
finden. KiONKA konnte feststellen, daB Kernseife mehr gebundenes Alkali 
enthalt als die von ihm untersuchten MineralsaIz-, Schwefel-, Ichthyol- und 
Herbaseifen. 

Ein Charakteristicum der Seife ist die Schaumbildung und die Schaum
haltigkeit. Schaum ist eine Austreibung von Gas in Fliissigkeit. Eine Seifen
blase ist eine flussige Oberflachenhaut zwischen zwei Gasphasen (BECHHOLD). 
Infolge der Oberflachenspannung nimmt sie die kleinste Oberflache, namlich 
die Form einer Kugel an. Seifenschaum ist eine groBe Zahl kleinster zusammen
gedrangter Seifenblasen. Schaumhaltigkeit ist die verschieden groBe Haltbar
keit des Schaumes. Die Schaumhaltigkeit ist fUr die therapeutische Wirkung 
von Wichtigkeit. Schaumbildung und Schaumhaltigkeit werden vom "Fiillungs
mittel" (der evtl. medizinische Zusatz zu den Seifen) beeinfluBt. 

Die Wirkung einer Seife ist reinigend und desinfizierend. Die desinfizierende 
W irkung deckt si.ch zum grofJen Teil mit- ihrer reinigenden. FrUher war man der 
Meinung, daB diese Wirkungen der Seife dem Freiwerden von Alkali bei Auf
lOsung von Seife in Wasser zuzuschreiben sei. Doch konnen ganz wenig al
kalische Seifen eine ausgezeichnete W aschwirkung entfalten. Die reinigende 
Wirkung der Seife ist eine Funktion der Schaumbildung, also abhangig vom 
Emulsionsvermagen. 

1Jber die Desinfektionakraft der Seifen sind die Untersuchungen von 
REICHENBACH von groBer Bedeutung. Die Deainfektionakraft einer Seife ist 
um so grofJer, je starker die Seife in wiisseriger LOsung hydrolysiert wird. Sie 
beruht auf der Wirkung der bei der Hydrolyse entstehenden sauren fettsauren 
SaIze, die durch die Wirkung der gleichzeitig freiwerdenden Alkalimengen 
erheblich verstarkt wird. Es tritt dabei nicht nur eine Addition, sondern eine 
Potenzierung der Deainfektionskraft ein, wobei noch zu beriicksichtigen ist, daB 
die sauren fettsauren SaIze stark lipoidlOslich sind und daher leicht und schnell 
in Mfinitat zu den Lipoiden der Bakterienzellen treten konnen. Wichtiger 
aber als die Lipoidaffinitat ist die mechanische resp. physikalisch-chemische 
Entfernung der Keime von der Haut. 

HAMPIL untersuchte an Typhusbacillen und Staphylococcus aureus die 
Desinfektionskraft von Phenol, Metakresol, Butylphenol, Hexylresorcinol und 
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ahnliche Substanzen, wenn sie mit Natriumoleat, Natriummyristat, Natrium
palmitat, Natriumstearat, Kaliumpalmitat und Kaliumstearat zusammen
gebracht wurden. Er konnte immer eine Abschwachung der keimtotenden 
Wirkung durch die beigefiigten Seijen feststellen. Nach HAMPILs Meinung ist 
es unmaglich, eine keimtatende Seife durch Hinzufiigen einer geringen Menge 
phenolhaltiger Stoffe herzustellen. Die Seife diirfte die Phenolverbindungen 
an sich reiBen und so die bakterientatende Wirkung des phenolhaltigen Wassers 
abschwachen. 

Fiir die Wirkung der medizinischen Seijen ist, wie KIONKA hervorhebt, 
wichtig, daB die den Seifen zugesetzten therapeutischen Substanzen in aufJerst 
jeiner Verteilung bei der Lasung der Seife auf der Haut in Wirkung treten oder, 
wenn sie unlOslich sind, in auBerst feiner Verteilung auf der Haut zur Aus
jallung gebracht werden. Da es sich bei den nunmehr entstehenden Desinfek
tionswirkungen der in der Seife enthaltenden Desinfizienzien um Oberjlachen
wirkung handelt, so wird die Desinfektionskraft eine besonders hohe sein, wenn 
die betreffenden wirksamen Stoffe in der Seife und deren Lasungen in kolloidem 
Zustand jeinst dispergiert sind (KIONKA). 

Die Theorie der Seijenwirkung fuBt auf den Untersuchungen iiber die Ad
sorption. Nach SPRING spielt die Adsorption der Seije oder deren Spaltungs
produkte auj den Schmutzteilchen die Hauptrolle. Nach GEPPERT ist die Ad
sorption der Seije auj dem zu reinigenden K6rper viel starker als die aut den 
Schmutzteilchen. Die K6rperobertlache wird durch die Seife adsorptiv gesattigt, 
wodurch bewirkt wird, daB sie die Schmutzteilchen nicht mehr testhalten 
kann. Nach LIESEGANG diirfte sowohl die SPRINGsche Erklarung als auch die 
GEPPERTsche Theorie gleichzeitig Bedeutung haben. Daneben darf aber auf 
die Schaumwirkung nicht vergessen werden. Uber die pharmakologische 
Wirkung der Seifen berichtete in letzter Zeit RABBENO, der experiment ell 
feststellte, daB die toxischen Wirkungen der Seife (Hamolyse, gerinnungs
hemmende Wirkung) auf die sich abscheidende Fettsaure zuriickzufiihren ist. 

EiweiJ3stoffe. 
Es sei hier iiber die EiweifJstotje der Haut nur so weit berichtet, als es fiir 

die Pharmakologie der Haut von Wichtigkeit ist. Chemische und physio
logisch-chemische Angaben findet man bei E. FREuND, URBACH, P. G. UNNA 
und ROTHMAN und SCHAAF. Die wichtigsten physiologisch-chemischen Kennt
nisse verdanken wir UNNA und seinen Schiilern. Sie setzen groBe chemische 
Kenntnisse voraus, weshalb UNNAS so wichtige biochemische Untersuchungen 
so schwer Allgemeingut der Dermatologen werden konnten, 

Die wichtigsten EiweiBbestandteile der Haut sind das Albumin, Globulin, 
Mucoid, Elastin, Kollagen und das Keratin. 

Mc LAUGHLIN und THEISS geben folgende Zusammensetzung der Haut 
beim Stiel, Kuh und Kalb, bezogen auf das Frischgewicht der Cutis in Pro
zenten an (zit. nach URBACH): 

Stier Kuh Kalb 

.Albumin und Globulin . 0,70 0,27 I 1,87 
Mucoid. 0,16 0,13 0,23 
Elastin 0,34 0,10 0,02 
Kollagen ; 33,20 32,16 30,80 



EiweiBstoffe. 87 

Albumin ist l6slich in Wasser, Globuline konnen salz- oder wasserloslich sein; 
ihre Losungen konnen durch Hitze gefiiIlt werden. Beim Sattigen ihrer 
neutralen Losung durch Ammonsulfat werden sie gefallt. 

Die M ucoide gehoren zu den phosphorfreien Glykoproteiden. Sie lassen 
sich in Eiweif3stojje und Kohlehydrate zerlegen und sind durch einen niedrigen 
Stickstoffgehalt und auch niedrigen Kohlenstoffgehalt ausgezeichnet. Die 
Mucoide sind lOslich in halbgesattigter CalciumhydroxydlOsung und beim 
Neutralpunkt durch Essigsaure daraus fiillbar. Als Chondroproteide bezeichnet 
man solche Glykoproteide, die bei der Hydrolyse EiweiB und eine kohlehydrat
haltige Atherschwefelsiiure, die Chondroitinschwejelsaure, lie£ern. Zu dieser 
Gruppe gehort das unter pathologischen VerhaItnissen auftretende Amyloid, 
das sich abweichend von den anderen EiweiBkorpern mit Jod fiirbt, die Xantho
proteinsaurereaktion gibt, sowie die Reaktion von MILLON und ADAMKIEWIC. 
Fiir die Dermatologie ist dieses Glykoproteid insofern von Interesse, als in 
letzter Zeit hauptsiichlich durch GUTMANN, FREUDENTHAL und namentlich 
durch KONIG STEIN der Amyloidablagerung im Integument besondere Auf
merksamkeit geschenkt wurde. Das mit Alkali extrahierbare EiweiB des Coriums 
(Coriomucoid) hat aIle Kennzeichen der Mucoide (VAN LIER). Es enthalt 
die Glukothionsaun, eine mit Kohlehydraten esterartig verbundene Schwefel
saure, die mit der Chondroitinschwefelsaure verwandt ist (I.EVENE). 

Das Elastin ist der Hauptbestandteil der elastischen Fasern im Binde
gewebe der Haut, in Sehnen, Biindern, " GefaBen usw.," ein in Wasser, 
Alkohol und Ather unlOslicher EiweiBkorper, der von Laugen nur unter Sieden 
und auch von konzentrierteren Sauren mil' unter Erwiirmen gelOst wird. Ela
stin enthalt sehr geringe Mengen basischer Aminosauren (Arginin, Histidin, 
und Lysin), woraus del' saure Charakter des Elastins resultiert, dafiir enthalt 
es reichlich reduzierende Aminosauren (Leucin, Phenylalanin, Tyrosin). In 
diesen reduzierenden Substanzen im Elastin sieht UNNA nicht nur die chemi
schen Isolierungen del' Hauptbestandteilc des EiweiBes, sondern die Reprasen
tanten del' in der Haut fortwahrend VOl' sich gehenden Umwandlungen resp. 
Verhornungsprozesse. 

Die Hauptmasse der Hautproteine bildet, wie aus del' Tabelle von 
Mc LAUGHLIN und THEISS ersichtlich ist, das Kollagen. Es ist das chemische 
Substrat der kollagenen Fasern und ist der Hauptbestandteil der Bindegewebs
proteine. Nach ROSENTHAL macht das Kollagen in del' Hundehaut (Epidermis 
+ Haare + Cutis) bis 62%, in der Kalbshaut bis 59% der GesamteiweiBe aus. 
Das Kollagen verschiedener Gewebe hat nicht ganz dieselbe Zusammensetzung 
(HAMMARSTEN, SCHRODER und PAESSLER). Beim Erhitzen mit Wasser, leichter 
bei Gegenwart von ein wenig Saure geht es in Leim iiber. Kollagen ist unlOs
lich in Wasser, SalzlOsungen, verdiinnten Sauren und Alkalien, quillt aber in 
verdiinnten Sauren auf. Die Beobachtung, daB es vom Magensaft gelost wird und 
sich in Pankreassaft lOst, wenn es vorher mit Saure behandelt oder mit Wasser 
iiber 700 C erhitzt wurde, stammt von KUHNE und EWALD aus dem Jahre 1877. 
Nach HOFMEISTER kann Leim durch Erhitzen auf 1300 0 in Kollagen riick
verwandelt werden, so daB man das Kollagen als das Anhydrid des Leims 
auffassen kann (HOFMEISTER). In einer Losung von Tannin, Eisenvitriol 
(Lohgerberei), Sublimat, Formalin schrumpft es und ist der Faulnis dann 
nicht mehr ausgesetzt (Ledergewinnung). Nach HOFMEISTER ergibt die Ele
mentaranalyse des Kollagens 50,75 0, 6,47 H, 17,86 N, Schwefel und Sauer
stoff 24,92. Nach UNNA iiberwiegen beim Kollagen die basischen Aminosauren 
Arginin, Lysin und Histidin und halten don Sauren Glykokoll, Glutaminsaure, 
Leucin, Phenylalanin, Prolin und Oxypyrrolidincarbonsaure die Waage. Da
her hat das Kollagen zu den basischen Farbstoffen keine Ajjinitat, wohl aber 
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zu den. sauren (Orcein, Saurefuchsin) .. ~ach UNNA ist das Kollagen das al
kalische Produkt der BindegewebszelIe, wie. das Keratin das saure Produkt 
der Stachelzelle des Deckepithels ist. 

Das Keratin ist der Hauptbestandteil des Horngewebes und gehort zu den 
Proteiden. Keratin ist unlOslich in Wasser, Ather und Alkohol, wird beim 
Erhitzen auf 180-200° C gelOst, ebenso in Lauge beim Erwarmen. Die Kera
tine der Hautgebilde geben die Xanthoproteinsaure- und MILLONsche Re
aktion. Sie sind durch ihre mehr oder weniger groBe Widerstandsfahigkeit 
gegen Verdauungsfermente und durch ihren hohen SchwefeIgehalt (P. MOHR) 
gekennzeichnet. Der Schwe£el ist· woo.igstens zum alIergroBten Teil locker 
gebunden und seine Hauptmasse tritt bei Einwirken von Alkalien (als SchwefeI
alkalien), ein Teil sogar beim Sieden mit Wasser aus. (Durch Bleikamme kann 
bekanntlich lichtes Haar schwarz gefarbt werden.) Keratin ist keine einheit
liche chemische Substanz, so daB es zweckmaBiger ist, von Keratinen (Grund
substanzen der verhornten .epithelQiden Gebilde) zu sprechen (E. STRAUSS). 
Das Gemeinsame der Keratine ist die Tatsache, daB sie als periphere Gebilde 
des Organismus von Fermenten, Sauren und Alkalien schwer angegriffen werden 
und daB sie als Ganzes betrachtet einen sehr hohen Gehalt an Leucin, Cystin 
und Tyrosin aufweisen. So nimmt UNNA dreierlei verschiedene Keratine an, 
die zwar in ihrer elementaren Zusammensetzung der aller EiweiBkorper ent
sprechen, . aber verschiedene chemische Eigenschaften zeigen. 

Die Elemeritaranalysen der verschiedenen Autoren (UNNA und GOLODETZ, 
SCHERER, STRAUSS, COHNHEIM) stimmen bezuglich C (51,04%), H (6,76%) und N 
(16,98%) im wesentlichen uberein. Dagegen wird der Schwefelgehalt variabel 
angegeben (cf. UNNA und GOLODETZ). Der Haupttrager des Schwefelgehaltes 
ist eine Diaminosaure, die Diaminothiomilchsaure, das Cystin. Nun enthalten 
Menschenhaare viel mehr Cystin ais Nagelklauen, Hufe oder Horner. Daraus 
zieht BUCHTALA den Scp-IuB, daB wahrscheinlich die Keratine dieser Gebilde 
verschiedeneeinander nahestehende Stoffe sind, die aber eine verschiedene 
AnzahI im Molekul gebundener Cystingruppen enthaIten, wodurch auch die 
verschiedenen Schwankungen in den Schwefeibestimmungen erklarlich sind 
(E. STRAUSS). 

Der Schwe£eIgehait der menschlichen FuBsohie betragt nach UNNA und 
GOLODETZ 0,53-0,64%, der des Menschenhaares 4-5%, der des Ochsen
homes 3,12%. FUr die TeiIsubstanzen ergiht sich: 

Keratin A I Keratin B I Albumosen 

Menschliche Rornschicht 1,63% 

I 
2,2% 

I 
0,96% 

Ochsenhorn . . . . . . 0,98% 2,61% 0,89% 

HAMMARSTEN gibt foIgenden SchwefeIgehait an: 
Menschenhaar ... 5% 
Nagel ....... 2,8% 
Epidermis. . . . . 3,1 %. 

Der aufJerordentlich hohe Schwefelgehr;,lt ist eines der wesentlichen Merk
male, durch das sich die Hornsubstanzen von den ubrigen EiweifJkorpern unter-
scheiden. . 

Wie erwahnt, ist der Haupttrager des Schwefels das Cystin, eine Dithiodiamido
athylidenmilchsaure COOH. CH(NH2) • CH2 • S-S. CH2 • CH(NH2) • COOH. 
Cystin ist durch· die charakteristische DisuIfidgruppe - S. S - gekenn
zeichnet. 
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AuBer Cystin entha.lt das Cystein Schwefel und zwar nicht in Disulfidform, 
sondern als Thiolgruppe - SH. Die Formel des Cysteins ist HS . CH2 • CH 
(NH2) COOH. Dieser Befund ist, wie spater bei der Theorie der Schwefel
wirkung dargelegt werden solI, von groBer Wichtigkeit. Nach den Unter
suchungen von HEFFTER sowie von V. ARNOLD gibt Cystein mit Nitroprussid
natrium unter Zusatz von Ammoniak als Alkali eine purpurrote Fiirbung, wahrend 
Cystin diese Reaktion nicht gibt. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man somit 
die Thiolgruppe nachweisen, da Aminosauren, welche eine Sulfidgruppe haben, 
mit Natriurnnitroprussid mit violetter, spater blauwerdender Farbe reagieren. 
Mit Hilfe dieser Reaktion konnte BUFFA histochemisch finden, daB nur in den 
tieferen Schichten der Epidermis Thiolgruppen vorhanden sind, daB also im 
Stratum corneum Cystin, in den unteren Schichten Cystein vorkommt. 

Uber den Schwefelgehalt der Haut bei pathologischen Fallen liegen bisher 
keine Untersuchungen vor (GANS). 

Nach dem Verfahren und der Charakteristik von E. P. PICK haben unter 
Einwirkung verdiinnter Mineralsauren E. STRAUSS sowie SIEMERING aus den 
Keratinen Hornalbumosen erhalten (Keratinosen). 

UNNA und GOLODETZ haben ein Verfahren angegeben, urn die Keratine zu 
trennen. Sie verwendeten ein Gemisch von konzentrierter Schwefelsaure mit 
konzentriertem Wasserstoffsuperoxyd. Der dabei ungelOst verbleibende Anteil 
ist das Keratin A, welches der Hiille der Hornzellen entspricht und den wider
standsfahigsten Anteil der Zelle darstellt. Der lOsliche Anteil ist das Keratin B, 
welches dem Inhalt der Hornzellen entspricht. Keratin A is't in rauchender 
Salpetersaure unlOsIich und gibt keine Xanthoproteinsaurereaktion, Keratin B 
ist dagegen inSalpetersaure lOslich und gibt die Xanthoproteinsaurereaktion. 
Ein Keratin C lieB sich nur aus Haaren isolieren: Es ist unverdaulich in Pepsin
salzsaure, unloslich in kalter rauchender Salpetersaure und gibt eine positive 
Xanthoproteinsaurereaktion. 

Salpetersaure Xanthoproteinsau.rereaktion 

Keratin A unloslich negativ 
Keratin B lOslich positiv 
Keratin C unloslich positiv 

Durch mikrochemische Priifung mittels rauchender Salpetersaure ergibt 
sich 

in Nageln, Klauen, Hufen, Hornern: Keratin A und Keratin B, 
in Haaren: Keratin A und Keratin C, 
in Federn: zum Teil Keratin A, zum Teil B, zum Teil C, 
in Fischbein und Schildpatt: Keratin·A und B, steZlenweise C. 
Keratin A enthalt einen betrachtIich hOheren (53%) Kohlenstoffgehalt als 

Keratin B (40%). Der Schwefelgehalt von Keratin A ist relativ niedrig. 
Physiologisch wichtig ist das Keratin A - eine osmosefahige Membran 

von auBen wie von innen fiir geloste EiweiBe, Fette und Olsauren. Infolge dieser 
Osmosefahigkeit findet ein langsamer physiologisch-chemischer Stoffwechsel 
statt, welcher die Hornschicht bis zu einem gewissen Grade zu durchdringen 
imstande ist (UNNA und SCHUMACHER). 

tiber die Kolloidchemie. und Pharmakologie der Keratinsubstanzen der 
menschIichen Haut Iiegen neue Untersuchungen von MENSCHEL vor, die im 
nachstehenden kurz wiedergegeben werden sollen. 
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Die Keratinsubstanzen der menschlichen Haut sind saurefest und alkali
empfindlich. Die Quellung der Keratine ist in Wasser oder sauren Medien gering, 
dagegen stark ausgepragt, sobald ein bestimmter pH"Schwellenwert iiber
schritten wird. Dieser Quellungsschwellenwert liegt zwischen PH lund II,5. 
Die Alkaliempfindlichkeit betragt PH II,5-I3. Es erfolgt bei diesen Wert en 
eine rasch ansteigende Quellung. Dieses MENSCHELsche Gesetz der Siiure
festigkeit und Alkaliempfindlichkeit der Keratinsubstanzen wird nirgends durch
brochen. 

Zunachst untersuchte MENSCHEL das Verhalten der Nagel. Er konnte fest
stellen, daB dillch Alkalien eine Quellung der Nagel bis zu einem Quellungs
maximum erfolgt, hierauf tritt Peptisation bis zur klaren kolloidalen Losung 
mit Schaumbildung ein. Dies gilt fiir die Natron- und Kalilauge, wobei die 
2 nil Laugen rascher wirken als die nil Lauge. In derselben Konzentration ist 
Ammoniak unwirksam. Calciumhydroxyd iibt nur geringe Quellungswirkung 
auf den Nagel aus. Nachstehende Tabelle solI die MENSCHELschen Befunde 
verdeutlichen: 

Gewichtszunahme in Prozenten nach 

1 Tag I 1 Monat I 3 Monaten 

NaOH 103% 92% 43,7% 
KOH. . 116% 107% 47% 
Ca(OH)2' 63,5% 84% 92,5% 
NH4OH. 41,5% 41,5% 41% 

Aus dieser Tabelle ersieht man, daB Kalilauge das starkste und Ammoniak 
das schwachste Quellungsmittel fur die Nagel ist, wahrend Calciumhydroxyd zu 
den milden Atzmitteln gehort, wie dies aus der Gerbchemie zum Anatzen der 
Tierhaut schon seit langem bekannt ist. Aber auch den alkalischen Sulfhydraten 
kommt eine starke Quellungswirkung zu. Die starkste QueHungswirkung zeigte 
das Natriumsulfhydrat (NaSH), aber auch das Calciumsulfhydrat ist wirksam, 
wenn auch geringer und langsamer. Dagegen zeigten wasserige Aufschwem
mungen von Auripigment (Arsentrisulfid) und Schwefelleber (Gemenge der 
Kaliumpolysulfide mit Kaliumthiosulfat oder Kaliumsulfat) innerhalb 48 Stun
den keine nennenswerte Quellungswirkung. Die quellungsfordernde Eigenschaft 
der Hydrosulfide ist eine Funktion der Hydrosulfidionenkonzentration: bei 
ungefahr gleich konzentrierten Hydrosulfidlosungen wirkt NaSH am starksten 
(schon nach F/2 Stunden eine Gewichtszunahme bis auf 1500%), dann folgt 
Ba(HS)2' Sr (HS)2' das in 12 Stunden auf 650% quillt, am schwachsten wirkt 
Ca(HSh· 

Wahrend also Alkalien einen deutlichen EinfluB auf die Quellbarkeit der 
Nagel ausiibten, waren, wie gesagt, die Sauren wirkungslos .. 

Gewichtszunahme in Prozenten nach . 

1 Tag I 3 Wochen I !1/2 Monaten I 3 Monaten 

HOI . 22,5% 23,5% 24% 26% 
H 2S04 • 27% 26~/o 22% 25,5% 
CHsCOOH 37% 36;5% 33% 33% 
HNOs 35,5% 36;5% 37,.5% 30,5% 
H20 destill. 30,5% 25,5% 27,5% 31% 
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Diese Verhaltnisse ergaben sich bei der Salicylsaure, Essigsaure, Weinsaure, 
Borsaure, Benzoesaure, Hippursaure, Milchsaure, Gerbsaure, Olsaure, Tri
chloressigsaure, Citronensaure. Der Quellungszustand war nach 3 Monate 
langer Einwirkungsdauer kaum groBer als in destilliertem Wasser. 

Haare. Um die mechanischen Eigenschaften des Haares (Rei[3festigkeit, 
Dehnbarkeit und Elastizitiit) zahlenmaBig feststellen zu konnen, konstruierte 
MENSCHEL einen Apparat, der diese physikalischen Veranderungen nachzu
weisen gestattete. Wahrend destilliertes Wasser keine eigentliche Quellung 
auf das Haar (auch nach 3 Wochen) ausubte, erfolgte durch 2 nil Laugen eine 
sehr rasche Uberdehnung des Haares (in 5 Minuten bis zu 2/3 der eigenen Weg
lange), fast vollstandiger Verlust der Elastizitat und abnorm herabgesetzte 
ReiBfestigkeit. Wahrend normales Haar erst bei einer Belastung von 40-60 g 
reiBt, genugen bei Alkalivorbehandlung schon 2-6 g. Doch ist die kurz dauernde 
Einwirkung der Alkalien ein reversibler Proze[3: Durch Auswaschen klingt die 
Alkaliwirkung bald abo 

Die Einwirkung der Sulfhydrate auf das Haar ist ganz verschieden von der 
der einfachen Alkalien: keine Uberdehnung, vollstiindiges Versagen der Trag
kraft nach 5 Minuten (Bruchigkeit des Haares). 

Gegenuber Siiuren ergibt sich beim Haar eine kaum nennenswerte Quell
wirkung. 

Von den Gerbmitteln macht das Formalin das Haar ausgesprochen spr6der: 
Es dehnt sich anfanglich etwas aus und reiBt spater bei geringor Belastung 
vorzeitig ab. Tannin und Pyrogallussiiure uben kaum merkliche Schiidigungen 
aus. Hingegen macht Resorcin das Haar spr6de. Alaun, Wismutsubnitrat, 
Merkuriammoniumchlorid (Hydrargyrum praecipitatum album) und Schwefel 
beeinflussen die physikalischen Eigenschaften des Haares nicht. Hingegen 
hat reine Schwefelwasserstoffatmosphare auf das Haar eine stark auflockernde 
Wirkung. Auch beim Haar gilt das MENSOHELsche Gesetz der Siiurefestigkeit 
und Alkaliempfindlichkeit. 

Epidermis. Bei der Quellwirkung von Sauren und Basen auf die Haut 
unterscheidet MENSOHEL zwei Wirkungen: den Effekt auf die Keratinsubstanz 
und den EinfluB auf die Hornalbumosen. Es wurde friiher erwahnt, daB UNNA 
bei Verdauung der Hornschichte durch Pepsinsalzsaure den besser verdau
lichen EiweiBinhalt der Zellen des Rete Malpighii als Hornalbumosen bezeich
nete, Korper, die nach den Untersuchungen von MENSOHEL Mischkolloide sind. 
Alkalien quellen und peptisieren die Keratinhii.lle der Hornzellen (Natron- und 
Kalilauge stark, Ammoniak fast gar nicht) und nebenbei die Hornalbumosen. 
Siiuren greifen die Keratinsubstanz in gleicher Konzentration nicht an, sondern 
quellen nur den Zellinhalt. LieB nun MENSOHEL 2 nil Essigsiiure auf die Haut 
einwirken, so war nach 5-6 Stunden die Epidermis abge16st und nach 24 Stun
den eine glasig gequollene Masse: Die Auflockerung im Rete Malpighi beginnt 
schon nach 5 Stunden, nach 48 Stunden sind des sen Zellen. schon vollstandig 
peptisiert. Diesen progressiven Vorgang der Peptisation durch Cytolyse im 
Rete Malpighi bezeichnet MENSOHEL als Retecytolyse. Die Retecytolyse ist 
eng mit den mechanischen Vorgangen der Haut verknupft [feste Unterlage der 
Basalmembran (Friboes) der Cutis und festes Gefuge der Epidermis, dazwischen 
das lockere Rete Malpighii]. Nun konnte MENSOHEL feststellen, daB die Essig
saure eine starke Quellwirkung auf die Hornalbumosen hat, nicht aber auf die 
Keratinsubstanz ausubt. Zu seinen weiteren Untersuchungen beniitzte MEN
SOHEL die Eigenschaft der Keratinsubstanz der menschlichen Haut, doppel
brechend zu sein, und konnte feststellen, daB wasserentziehende Mittel die 
elastischen Eigenschaften der Epidermis verand,ern, indem sie die Doppel
brechung erhOhen, quellende Mittel (Sauren, Aqua destillata) die Doppelbrechung 
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vermindern. Bei der Wirkung der Salicylsaure konnte MENSCHEL ebenso wie 
bei der Trichloressigsaure keine Quellwirkung auf das Rete Malpighi be
obachten. Auf Grund alterer Untersuchungen von MENAHEM HODARA, daB 
die SalicyIsaureeinwirkung auf Koagulationsvorgange im Rete Malpighii be
ruht, die zur AblOsung der ganzen Epidermis fiihrt, analysierte MENSCHEL 
die Wirkung dieser Substanz und fand, daB die Salicylsaure an der lebenden 
Haut eine Retecytolyse durch Oolliquation und (jdem ohne vollige Vernich
tung des Rete Malpighii macht, das sich unter der Reizwirkung rasch wieder 
regeneriert und eine neue Hornschicht bildet. Die Vorbedingung der Salicyl
saurewirkung ist eine gute Dursch/euchtung der Haut. Damit aber die 
Salicylsaure auf lipoidlOslichem Wege (als Salbe) eindringt, ist eine Auf
lockerung der Epidermis durch LuftabschluB notwendig. 

Von den der Salicylsaure chemisch nahestehenden Sauren macht die Hippur

Abb. 5. R et ecytolyse. 
(Aus MENSCHEL, Arch. f . exper. P a th. 110, 27. Abb. 3.) 

saure am Lebenden keine Schal
wirkung, Benzoesaure bewirkt eine 
Blasenbildung. 

Weiters konnte MENSCHEL fest
stellen, daB die Retecytolyse von 
der Wassersto//ionenkonzentration 
abhiingt. Bei Untersuchungen von 
Hautstiickchen mit den SORENSEN
schen Pufferlosungen fand eine 
Retecytolyse sowohl auf der stark 
sauren wie auf der alkalischen 
Seite statt, wobei bei Sauren mit 
gleichmolarer Konzentration spe
zifische Unterschiede zutage treten. 
So macht die Trichloressigsaure 
iiberhaupt keine Retecytolyse. 
Alkalien in 2 ni l -Konzentration 
dringen mit starker Quellwirkung 
langs dem Rete Malpighii ein und 
veranlassen eineQuellung der Korner
schicht. Das Wesentliche der Alkali

wirkung ist die wirkliche Keratolyse, die auch im Doppelbrechungsbild zu erkennen 
ist. AuBerdem bewirken Alkalien eine starke Quellung der H ornalbumosen. 
Genau so wie beim Haar ist die Wirkung des Alkali auswaschbar. Auch destil
liertes Wasser hat eine Quellwirkung del' Hornalbumosen zur Folge. Nun unter
suchte MENSCHEL den EinfluB des Alkohols auf die Epidermis. Er konnte 
finden, daB Alkohol durch Wasserentziehung Quellung hervorruft, ebenso die 
Gerbmittel. Auch fiir die Haut gilt das von MENSCHEL formulierte Gesetz der 
Alkaliemp/indlichkeit und Saureresistenz. 

PULEWKA, del' sich mit Untersuchungen iiber die "Keratolyse" beschiif
tigte, priifte, in welcher Form der Schu'efel der Schwefelalkalien auf Horn quel
lungsfordernd wirkt. Entgegen der Annahme HEUBNERS, es konnten Poly
sulfide fiir die Keratolyse ausschlaggebend sein, fand er, daB der Schwefel nur 
in Form des S"- odeI' SH"-Ions fiir die Keratolyse von Bedeutung sein kann. 
Der Vergleich der Wirkungskurve von Natriumsulfidlosungen verschiedener 
Alkalescenz und ihre Dissoziationskurve spricht fiir die Form des zweiwertigen 
freien S"-Ions, doch ist die Wirkung der S"-Ionen auf Horn keine Quellwirkung 
im Sinne von Lyotropie der Anionen der HOFMEIsTERSchen Reihe. 

Weiters fand PULEWKA, daB Oyan eine keratolytische Eigenschaft hat, die 
er auf die Abspaltung des Horncystins aus Cystein zuriickfiihrt. Bei der Wirkung 
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der Schwefelalkalien dfu£te der Mechanismus fUr ihren hornlosenden Effekt 
derselbe sein. 

MEMMESHEIMERuntersuchte die Quellung der Froschhaut. Der Quellungs
vorgang besteht aus 4 Teilvorgangen: Hydration, Peptisation, Hydrolyse und 
Dehydration. Wahrend beim ersten Vorgang eine Gewichtszunahme erfoIgt, 
wirken die 3 anderen EJ:scheinungen im Sinne einer Gewichtsabnahme. Auch 
MEMMESHEIMER stellte fest, daB Sauren nicht sehr wirksam sind. Dagegen 
bewirkt schon n/512000 Natronlauge eine deutliche Quellungsforderung. Die 
Reihenfolge der Wirksamkeit der La.ugen ist: Ammoniak, Calciumhydroxyd, 
Natronlauge, Kalilauge. SaIze wirken entquellend, wobei Calcium die Haut 
am starksten entquillt. Von den Nichtelektrolyten entquillt m/l Trauben
zucker die Haut, in m/2 bis m/52 quillt sie; bei Harnstoff findet noch bei m/52 
eine Quellungsforderung gegenuber Wasser statt, wobei es zu einer gallert
artigen Umwandlung des lockeren Bindegewebes kommt. Histamin bewirkt 
Verringerung der Quellung gegenuber Wasser. 

Welche therapeutischen Schliisse lassen diese hier oft wortlich wiederge
gebenen, auBerst wertvollen Untersuchungsergebnisse von MENSCHEL zu 1 
Bezuglich Nagel sei hervorgehoben, daB Kalilauge eine starke Quellwirkung 
hervorruft, und tatsachlich enthalten die meisten Atzpasten [Wiener Atzpasta 
(TAPPEINER), UNNAsche Atzpasta] Kalium fusum causticum. Auch die von 
OPPENHEIM bei Wascherinnen beobachtete Onycholysis partialis ist durch 
Erweichung der Nagel bei Beriihrung mit Sei£en und Alkalien zu erklaren. Von 
der quellenden Wirkung der Kalilauge macht man Gebrauch, um durch Mace
ration von Nagelteilen Hyphomyceten nachzuweisen. 

Die Untersuchungen MENSCHELS" uber die Pharmakologie der Keratine 
der menschlichen Haare hat fiir die Erklarung therapeutischer Vorgange groBe 
Bedeutung. Die Einwirkung der Sulfhydrate auf das Haar zeigt experimentell 
die Dynamik der Depilatorien: Das Haar wird briichig, seine Tragkraft versagt 
vollstandig nach 5 Minuten. Es sei hervorgehoben, daB die Salicylsaure keine 
Schadigung auf das Haar ausiibt" ebensowenig wie Tannin und Pyrogallus
saure. Hingegen iibt Formalin einen EinfluB speziell auf die elastischen Eigen
scha£ten des Haares aus. Unter der Einwirkung von Resorcin wird das Haar 
sprode. Die Kenntnis dieser Eigenschaften ist wichtig, weil diese Medikamente 
zur Haarbehandlung oft herangezogen werden. 

Auch ffu die Therapie oberflachlicher Dermatosen sind die MENSCHELschen 
Untersuchungen von Wichtigkeit. Das Gesetz der AlkaHempfindlichkeit und 
Saureresistenz hat folgende praktische Bedeutung: Die Seifenbehandlung -
sei es als Natron- oder Kaliseife - stellt die mildeste Form der Hautkeratolyse 
dar. Man kann sie heranziehen, um der Proliferation der Hornzellen entgegen
zuarbeiten (bei Acne vulgaris, Acne rosacea usw.). Will man eine energische 
Sei£enwirkung auf der Haut erreichen, so laBt man den Seifenschaum ein
trocknen. Es erfolgt eine Desquamation der obersten Hornlamellen, ei~ Vor
gang, den wir uns bei der Behandlung der Pityriasis rosea oder ganz oberflach
Hcher Trichophytien zunutze machen. Den intensivsten Grad der Schalung 
erzielen wir mit der Kalisei£e (Sapo kalinus). Auch bei dieser Sei£e konnen 
wir ihre Wirkung intensivieren, wenn wir den Schaum eintrocknen lassen. 

Es wurde friiher nicht erwi.i.hnt, daB nur die Trichloressigsaure aus der Reih~ 
der untersuchten Sauren heraus£allt: Die Wirkung der Trichloressigsaure ahnelt 
der der Salicylsaure. Von dieser Eigenschaft machen wir Gebrauch, wenn wir 
sie zur Behandlung der Clavi heranziehen. " 

Auf Grund der MENSCHELSchen Untersuchungen solI jetzt die Pharma
kologie der Salicylsaure besprochen und die alteren Angaben einer Revision 
unterzogen werden. 
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Salicylsiiure. 
Die Salicylsaure 1 wurde von KOLBE 1874 durch Einwirken von Kohlen

saure auf Phenol dargesteIIt; sie ist eine Orthooxybenzoesaure. 
OR OR OR 

(I COOR (1 . (I 
/ \/OO@ \/ 

COOR 
Salicylsaure Metaoxybenzoesaure Parl1oxybenzoesaure 

Wiihrend die Para- und Metaoxybenzoesaure inaktive' Korper sind, entfaltet 
die Orthooxybenzoesaure Salicylsaure die spater zu besprechenden pharma
kologischen Wirkungen. KASE KYon zeigte, daB Korper, die nicht eine 
freie Carboxylgruppe enthalten, eine phenolartig giftige Wirkung besitzen. 
Die Beobachtung, daB die Salicylsaure beim Gele:n.krheumatismus eine spezifi
sche Wirkung entfaltet, wurde von STRICKER gemacht. Interessant sind foI
gende Verhaltnisse: Phenol wirkt nicht bei Rheumatismus, wahrend Benzoe
saure eine erhebliche Wirkung hat, wenn sie auch hinter der der Salicylsaure 
zuriicksteht. Die beiden Meta- und Paraoxybenzoesauren wirken gar nicht 
(S. FRANKEL). Auch die Beobachtung von HANZLIK, SCOTT und THOBURN, 
daB Rheumatiker ungefahr 15% weniger Salicylsaure ausscheiden als Normale, 
so daB eine gesteigerte Zerstorung beim fiebernden Rheumatiker angenominen 
wird, sei hier erwahnt. . 

Es sei zunachst die allgemeine Wirkung der Salicylsaure besprochen. Inner
lich eingenommen wird sie, wie dies die Untersuchungen von JACOBI und BONDI 
darlegten, reichlich und lange im Blute festgehalten. Die Knochen enthalten 
wenig, die Muskulatur und besonders die Gelenke enthalten wesentlich mehr 
Salicylsaure. . 

Die antiseptische W irkung der Salicylsaure ist· 8tark und steht kaum der 
des Phenols nach (MEYER und GOTTLIEB). Eine O,I°/oige SalicyIsaurelOsung 
besitzt dieselbe antiseptische Kraft wie eine Phenollosung I: 850. In diesel' 
Konzentration verhindert sie die Entwicklung von Schimmelpilzen im Wein, 
in der Milch usw. (MARFORI). Die Wirksamkeit der Salicylsaure wird aber 
geschwacht, wenn Alkalien zugegen sind,' die die Saure binden. lhre Alkali
salze (salicylsaures Natrium) wirken namlich in dieser Beziehung bedeutend 
weniger als die freie Saure. 

Die Salicylsaure ruft im ganzen Digestionstrakt Atzwirkungen hervor (WOLFF
BERG). Bei Kaninchen wurden nach einem Salicylsaureklysma Veratzungen der 
SchIeimhaute der unteren Darmabschnitte beobachtet (FURBRINGER). 

Die Salicylsaure wird durch den Hal'll ausgeschieden. Die Ausscheidung 
wird beschleunigt, wenn der Hal'll durch Zufuhr von Natr. bicarbon. alkalisch 
gemacht wird (R. EHRMANN). Die Ausscheid~ng erfolgt zum Teil in unver
anderter Form, zum Teil in Paarung mit Glykoll in Form der von BERTAGNINI 

entdeckten Salicylur8aure C6R4<~~NH.CR2.COOR (zit. nachELLINGER). 

. 1 Die Salicylsaure kommt in kleinen Mengen in Pflanzenteilen vor, so in Himbeeren, 
Erdbeeren, Trauben, in Blattern imd Stengeln von Liliaceen; haufiger ist sie in Form von 
Estern und Esterglykosiden im Pflanzenreich vorhanden. Der Methylester der Salic,ylsaure, 
das Gaultheriaol, ist ein Bestandteil zahlreicher atherischer Ole. Frillier wurde die Salicyl
saure durch Verseifen des Gauitheriaols gewonnen. Der Name Salicylsaure riihrt von Salix, 
die Weide, her, da die Salicylsaure auch aus dem in den Weiden enthaltenen Saligenin 
gewonnen wurde. Ihrem alten Namen Acidum spiricum verdankt das Aspirin seine Be
zeichnung. 
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Auf die Leukocyten wirkt Salicylsaure ebenso wie das Chinin ganz eigen
artig: Verdiinnte Losungen hemmen ihre Bewegungen, durch konzentrierte gehen 
sie zugrunde (BINz, ROTH). KERTI beobachtete ein Absinken der Erythrocyten
zahl begleitet von einem gleichzeitigen Anstieg des Hamoglobingehaltes. Bei 
einzelnen Fallen sah sie eine Hydriimie. Angaben iiber Anderung des PH im 
Blute nach Salicylsauregaben liegen von VEIL und GRAUBNER vor, die eine 
Verschiebung nach der alkalischen Seite fanden. Auf die Temperatur des Ge
sunden iibt die Salicylsaure keine besondere Wirkung aus, wiihrend sie die 
Fiebertemperatur herabsetzt. Nach STUHLINGER ist diese Wirkung auf die ver
mehrte W iirmeabgabe zuriickzufiihren, da der Temperaturabfall nach Salicyl
saure von profusem SchweiBausbruch begleitet ist. 

Untersuchungen am Froschherzen wurden, da die alteren Angaben von 
KOHLER methodische Fehler aufwiesen, neuerdings von FRIEDRICHSEN vor
genommen. Er fand am STRAuBschen Temporariaherzen bei einer Konzentration 
von 0,020/0 Natr. salicyI. allmahlich Abnahme der Frequenz und der Kontrak
tionshohe, bei 0,05% Herzstillstand nach 10-20 Minuten. Am lebenden Frosch 
tritt der Herzstillstand erst ein, wenn die Salicylsaurekonzentration im Elute 
0,4% betragt, wahrend Herabsetzung der Pulsfrequenz schon bei viel geringeren 
Mengen erfolgt. Beim Kaninchen sieht man bis zu einer Konzentration von 
0,12% im Blute keine toxische Herzwirkung. Bei etwas hoherer Konzentration 
tritt Frequenzabnahme, Sinken des Blutdruckes und schlieBlichHerzstillstand ein. 

Beim Menschen erfolgt nach Salicylaten eine erhohte SchweiBsekretion, 
die auf dem Wege iiber die Warmeregulation einhergeht. 

Nach den Untersuchungen von O. v. FURTH und v. FURTH und C. SCHWARZ 
erhoht Natriumsalicylat, wie aIle Substanzen, welche das Muskelplasma zur 
Gerinnung bringen, die Arbeitsleistung des Muskels. 

Die wichtigste Wirkung der Salicylsaure ist die bei akutem Gelenkrheuma
tismus. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine atiotrope. 

In der Dermatologie wird die innerliche Verabreichung von Salicylsaure undj 
deren Derivate bei der Behandlung des Erythema exsudativum multiforme, 
des Erythema nodosum, der Purpura und ahnlicher Affektionen verordnet. 

AuBerlich wird die Salicylsaure iiberall dort herangezogen, wo eine "kera
tolytische" oder macerierende Wirkung angezeigt ist, also in erster Linie bei 
den Hyperkeratosen, bei der Psoriasis, bei Clavi und Callositaten, zur Losung 
von Borken und Krusten. 

Nach MONCORPS bestehen folgende Loslichkeitsverhaltnisse fiir Salicylsaure: 
1 Teil Salicylsaure ist in 13 Teilen siedenden Wassers, in 444 Teilen Wasser von 
150, in 60 Teilen Glycerin, in 60-70 Teilen fetten DIes loslich. Nach SCHMIDT 
sowie DAUN lOst sich 1 Teil Salicylsaure in 45 Teile Olivenol und in 7 Teile 
RicinusoI. 

LaBt man Salicylsaure auf die Haut einwirken, so wird sie weiBlich verfarbt. 
HODARA konnte finden, daB Salicylsaure in alkoholischer oder atherischer 
Losung, ohne nachfolgendem Verb and auf die Haut gebracht, wirkungslos ist. 
Es erfolgt keine Schalung. Wird dagegen die Haut mit 30%igem Salicylsaure
kollodium oder mit 20%igem Salicylsaurepflaster behandelt, so tritt eine typi
sche Wirkung ein. Mikroskopisch konnte HODARA feststellen, daB durch die 
Einwirkung von Salicylsaure Colliquationsvorgiinge im Rete Malpighii eintreten, 
die zum AblOsen der ganzen Epidermis fiihren, wahrend die BasalzeHenschicht 
nicht vernichtet wird. Diese Wirkung tritt nur an der Haut des Lebenden ein 
(MENSCHEL). "Die Salicylsaure macht eine Retecytolyse durch Colliquation 
und vor aHem Odem ohne voIlige Vernichtung des Rete Malpighii l das sich 
unter der Reizwirkung sehr rasch wieder regeneriert und eine neue Hornschicht 
bildet." Diese Reizwirkung zur Verhornung ist aber nicht nur fUr die Salicyl-
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saure spezifisch, auch die Kalilauge kann in niederen Konzentrationen (1: 5000) 
nach wahrer Keratolyse als Reizwirkung mit Epidermisierung reagieren 
(MENSCHEL). Bei der Salicylsaure haben wir es also nicht mit einer Keratolyse, 
sondern mit einer Retecytolyse zu tun. 

In wasseriger Losung kann die Salicylsauxe ill Stratum corneum eine ge
wisse Auflockerung der Hornzellen bewirken. Bei der Salbenbehandlung ist 
die Auflockerung der Epidermis Vorbedingung filr ihre Wirkung. Erst wenn 
z. B. duxch LuftabschluB eine Duxchfeuchtung und Quellung der, Hornalbu
mosen eingetreten ist, kann dann die Salicylsaure wirken. Dies erklart· die 
eigentiimlichen Untersuchungsergebnisse von HODARA. Die Kraft der Salicyl
sauxewirkung hangt von der Konzentration ab, in welcher sie verwendet wird. 

AuBe~ dieser Wirkung kommt der Salicylsauxe noch eine spezifisch-chemi
sche Komponente zu, die vielleicht mit ihrem Reduktionsvermogen in engstem 
Zusammenhang . steht. 

Aus den Untersuchungen von MENSCHEL ist demnach ersichtlich, daB die 
stiirkste Salicylsauxewirkung dann eintritt, wenn die Epidermis duxch Luft
abschlufJ durchfeuchtet ist. Daher wirkt Salicylsauxepflaster starker wie die 
entsprechenden Salben. Und da, wie gezeigt wuxde, Seifen eine Keratolyse 
bewirken, iibt das Salicylseifenpflaster (Emplastrum saponato-salicylicum) 
die starkste Salicylsauxewirkung aus. 
" LESLIE-Ro:BERTS konnte an zahlreichen Versuchen feststellen, daB Salicyl
saure duxch die Epidermis in das Bindegewebe und von da in den Blutstrom 
gelangt. Die Kolloide des Bindegewebes halten dieses Mittel durch Adsorption 
fest, und von diesen Flachen geht es nach und nach in das Blut iiber und kommt 
durch die Nieren zux Ausscheidung. Das solide Keratin ist fiir die Salicylsaure 
undurchlassig. Es wirkt als Adsorbens, wobei sich an der Hautoberflache eine 
iibersattigte Losung bildet. Die Salicylsaure wird wahrscheinlich als Lipoid
ester weitergefiihrt. Dafiir sprechen der hohe Cholesterinwert des Epidermis
tettes und die Schnelligkeit, mit der Cholesterin imstande ist, Ester mit Salicyl-. 
saure und anderen aromatischen Sauren zu bilden. ' 

Fiir die Behauptung, daB die Salicylsauxe infolge ihrer keratolytischen 
Wirkung imstande sei, die Resorptionsfahigkeit der Raut fiir andere Medikamente 
zu erhohen, ist ein experimenteller Beweis bisher noch nicht erbracb.t worden 
(GUNDOROW). 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Untersuchungen von MONCORPS iiber 
die Resorption aus verschiedenen Salben, die Salicylsaure enthalten. Bei Ver
folgung der Salicylsauxeausscheidung ,durch den Ram aus verschiedenen Salben
grundlagen, welche dieselbe Konzentration (5%) von Salicylsaure enthielten, 
ergab sich eine zunehmende Salicylsauxeresorption vom Adeps suill. benzoinat. 
iiber Pasta zinci, Vaselin. flav., Lanolin, Physiol A, Physiol B, EUGerin zurn 
;I>hysiol C. Die ausgeschiedene Salicylsauremenge verhielt sich wie 1 : 1,2 : 2,4: 
3: 8,4 : 10 : 15 : 40. Sie betragt im Minimum bei Adeps suillus 0,29% und 
im Maximum bei Physiol C 1l,82 % der aufgetragenen Salicylsauremenge 
bei 24stiindiger Applikation. Ferner untersuchte MONCORPS den Eintritt der 
Keratolyse bei verschiedenen Salbengrundlagen und bei verschiedener Konzen
tration. 1m allgemeinen wird angenommen, dafJ die Salicy18iiure bei 5%iger 
Konzentration eine keratolytische Wirkung entfaltet. Dies ist nach MONCORPS 
nur bedingt richtig, da dies nur filr daB Lanolin und Vaselin alB Grundlage zutrifft. 
Bei Eucerin und Physiol 0 erfolgt eine Keratolyse schon bei einer Konzentration 
von 0,5-1% bei Pasta zinci und bei Adeps suiUus erst bei 15% .. Die kerato
lytische Wirkung der salbeninkorporierten Salicylsaure wird verstarkt, wenn 
das QueUimgsvermogen des Stratum corneum begiinstigende, teil!;! in der physi
kalisch-chemischen Eigenart der Salbe selbst oder der Applikationsweise gelegene 
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Bedingungen gegehen sind. Dagegen vermag Salicylsiiure, in wasseriger Losung 
in Form permeahler feuchter Umschliige angewendet, weder eine Keratolyse 
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Abb. 7. EIiminationsverlauf und Beginn der Keratolyse bei verschiedener Salicylsaurekonzentration. 
(Salbenverband_) (Nach C. MONCORPS.) 

zu hewirken, noch findet im Gegensatz zu alkoholischen Losungen eine stiirkere 
Resorption statt. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 7 
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Die Versuche MONCORPS' zeigen, daB die Wirkung der Salicylsiiure durch 
die Art und durch die Form der Applikation beeinflufJt werden kann. Da
durch, daB durch die Abdeckung die Perspiratio insensibilis gehemmt wird, 
erfolgt eine Verstarkung der Salicylsaurewirkung. Darauf beruht auch die 
starkere Wirkung der Salicylsaure bei den in Emulsionsform vorliegenden 
Salbengrundlagen: Die starkere keratolytische Wirkung erfolgt bei Wad-O
Salben. Eine Keratolyse tritt insbesondere dann ein, wenn das Wasser nicht 
sofort abdunsten kann, sondern als disperse Phase durch die umhiillende 
zahe Fettphase festgehalten wird (MONCQRPS). Das Stratum corneum wird 
sowohl durch die herabgeminderte Hautwasserabgabe als auch durch das in 
der Wirkung einem impermeablen feuchten Umschlag vergleichbaren Emul
sionswasser zur Quellung gebracht und bietet somit der Salicylsaure bessere 
Adsorptionsverhaltnisse. Wesentlich ist dabei nicht die Verwendung des Wassers, 
sondern seine geringe Abdunstungsm6glichkeit. 

Von den N ebenerscheinungen, welche die Salicylsaure macht, sind, wie dies 
auch KRAsso betont, das Auftreten von Exanthemen und hyperpyretischen 
Temperaturen als allergische Erscheinungen von dem eigentlichen Vergiftungs
hild zu trennen. Die Intoxikationserscheinungen bestehen bekanntlich in 
Ohrensausen, Schwerhorigkeit, Tachykardie, erschwerter Atmung und bisweilen 
auch Magenbeschwerden, welch letztere nicht selten zu Erbrechen fiihren konnen. 
Wie erwahnt, sind die Exantheme, die mit hyperpyretischen Temperaturen 
beobachtet wurden, als allergische Zeichen bei ldiosynkrasie gegen Salicyl
saure anzusehen. Urspriinglich wurden allerdings diese Temperaturerhohungen 
als Reizungen im Warmezentrum resp. als Blutungen im Corpus striatum auf
gefaBt (BARUCH, ARONSON). PETERSEN wies darauf hin, daB bei einzelnen 
Individuen die Reaktion auf Salicylsaure verschieden ist, daB es also Menschen 
gibt, die nach geringen Dosen schon mit Vergiftungserscheinungen antworten 
(GOLTDAMMER nach 5 g), wahrend andere nach hohen Dosen keine besonderen 
Symptome zeigen (22 g bei STRICKER). Der von KRASSO mitgeteilte Fall (Suizid
versuch mit 30 g Aspirin) zeigte verschiedene Vergiftungserscheinungen, endete 
aber nicht todlich. 

Ein groBer Teil der Vergiftungserscheinungen, wie Ohrensausen, Schwer
horigkeit, Durstgefiihl, Kopfschmerzen, Sehstorungen, sind als cerebrale Er
scheinungen aufzufassen im Sinne einer zentral wirkenden toxischen Beein
flussung, die zum Teil diffus, zum Teil in den einzelnen Zentren (Hor- und 
Sehzentrum) zur Geltung kommen (KRASSO). Fiir diese Au££assung sprechen 
die Beobachtungen von LYMAs: Beim Frosch treten nach kleinen Dosen motori
sche Reizerscheinungen auf, die klonischen Krampfe bleiben am Bein mit durch
schnittenen Nerven aus, nicht aber nach Unterbindung der GefaBe. GroBere 
Dosen wirken alsbald lahmend und toten den Frosch durch Lahmung des 
Respirationszentrums. 

Die Ubelkeiten und das Erbrechen sind auf ortliche Reizung der Salicyl
saure auf die Magenschleimhaut zurUckzufiihren. Die Salicylsaure kann auch 
zu Leberschadigungen fiihren, wie dies KRASSO an der voriibergehenden 
Urobilin- und Urobilinogenurie sah. Von Nierenerscheinungen beobachtet 
man Albuminurie, Cylindrurie, ganz vOriibergehende Hamaturie. 

Beziiglich toxischer und letaler Dosis ware zu sagen, daB bei Froschen nach 
Dosen von 0,025~0,03 g (Natriumsalz) in etwa 30 Minuten Tod durch Herz
stillstand erfolgt (LYMAS), bei Kaninchen scheint die todliche Dosis pro Kilo
gramm zwischen 1,2 und 1,68 g zu liegen (ELLINGER); Hunde sind gegen Salicylate 
empfindlicher: Nach VINer betragt die letale Dosis pro Kilogramm Hund 0,45 
bis 0,5 g per os und 0,35~0,40 subcutan. Fiir den Menschen ist, wie erwahnt, die 
toxische Dosis verschieden. Von der Haut aUf\ sind 20fc,ige alkoholische Losungen 
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unbedenklich, hohere Konzentrationen konnen jedoch lebensgefahrlich werden 
(KrESS). ZUMBROICH berichtet uber einen todlich verlaufenen Fall bei einem 
mit IOOjoiger Salicylsalbe behandelten 13 Monate alten Kind. Der behaarte 
Kopf war mit etwa 200-300 g 100J0iger Salbe innerhalb 24 Stunden behandelt 
worden. Die resorbierte Menge wird auf 0,8-1,8 g geschatzt. Die Resorption 
wird beschleunigt bei erodierten und defekten Hautflachen, desgleichen bei 
flachenhaften Entzundungen und bei Hyperamie der Haut (FURST). Zu erwahnen 
sei noch, daB Salicylsaure in die Milch der Wochnerinnen ubergeht (PAULI). 

Um die der Salicylsaure unangenehmen Nebenwirkungen, die einer weiteren 
Verwendung derselben hinderlich waren, zu vermeiden, hatte die praparative 
Chemie die Aufgabe zu IOsen, Verbindungen herzustellen, welche die Wirkung 
der Salicylsaure zeigten, aber frei von den vielen Nebenerscheinungen waren. Es 
gelang nun NENCKI im Jahre 1886, ein spater bei der Synthese vieler Arznei
mittel benutztes Verfahren (das sogenannte "Salolprinzip") auszuarbeiten: 
Substanzen, welche eine schadliche Nebenwirkung auf die Magenschleimhaut 
entfalten, wurden dieser ihrer unerwiinschten Wirkung dadurch beraubt, daB 
sie in Ester/orm gebracht wurden. Diese unloslichen Ester verlassen ungespalten 
und unverseift den Magen und werden erst im Diinndarm unter Mitwirkung 
des verseifenden Pankreasfermentes und der Darmbakterien aufgeschlossen. 
Dadurch wird die atzende Wirkung dieser Substanzen im Magen vermieden, 
andererseits wird ihre Giftigkeit wegen der langsamen Abspaltung stark herab
gesetzt. 

Der Salicylsaurephenylester Salol war die erste Verbindung, die nach der 
NENcKIschen Synthese hergestellt wurde. Erst im Darm zerfallt das Salol in 
seine beiden Komponenten, in Phenol und Salicylsaure. Obwohl der Phenolgehalt 
dieses Praparates die Phenolmengen, die man sonst geben wiirde, weit uber
steigt, erfolgen keine Karbolvergiftungserscheinungen, weil das Phenol langsam 
gespalten, durch Paarung mit Schwefelsaure entgiftet und als Phenolschwefel
saure ausgeschieden wird. Salol ist ein in Wasser fast unlosliches Pulver, das 
sich aber in 10 Teilen Alkohol leicht lOst. Auch dem Salol kommt eine ent
wicklungshemmende Wirkung auf Bakterien zu. 

Die Acetylsalicylsaure ist das .Aspirin, der Methylencitronensaureester der 
Salicylsaure ist das N ovaspirin, die Salicylosalicylsaure ist das Diplosal. 

In der Dermatologie wird Salicylsaure uberall dort herangezogen, wo man 
eine keratolytische Wirkung erzielen will, also vor allem bei den Keratosen, zur 
Entschuppung bei Psoriasis, zur Entfernung von Borken bei Impetigines, als 
Haarwasserzusatz bei starker Schuppenbildung, bei Clavi und Callositaten, als 
Streupulver gegen FufJschweifJ (Pulv. salicylicus cum talco). Innerlich wird die 
Salicylsaure und ihre Ester bei Erythema exsudativum multi/orme und nodosum, 
bei Purpura, gelegentlich gegen Pruritus und Urticaria gegeben. ALVAREZ 
SAINZ DE AJA gibt Natrium salicylicum innerlich bei GTanuloma annulare und 
bei der Induratio penis plastica. 

O. SACHS empfahl im Jahre 1921 intravenose Injektionen einer 20%igen 
sterilen wasserigen Losung von Natrium salicylicum bei Psoriasis. Ais erste 
Dosis verabfolgte er 10 ccm (= 2 g Natrium salicylicum) der genannten Losung, 
nach 2-3 Tagen 15 ccm (3 g) und nach weiteren 2-3 Tagen 20 ccm (= 4 g). 
Die durchschnittliche Dosis betragt 2,75-3,5 g, die Gesamtdosis 21-28 g 
Natrium salicylicum. HUBNER stellte fest, daB die Injektionen gut vertragen 
werden, und bestatigte die von SACHS beobachtete Abschuppung und Ab
blassung der Efflorescenzen. Er gewann aber nicht den Eindruck, als ob die 
Behandlung zur volligen Heilung fuhren wiirde. Wohl aber beobachtete er, 
daB mit Salicylsaure vorbehandelte Kranke auf schwache Chrysarobindosen 
starker reagierten, als dies sonst der Fall war. Die Meinung uber die Erfolge 

7* 
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dieser von SACHS angegebenen Behandlungsart gehen auseinander. So erzielten 
BRAVO, LUTEMBACHER, SAINZ DE AJA, WECKESSER, SMELOW im allgemeinen 
gute Resultate. HOLLANDER verzichtet auf die Salbenvorbehandlung und 
injiziert sofort NatriumsaIicylat intravenos. Gleichzeitig verordnet er fur 
die Herde am Korper SaIicyl-CignoIin-VaseIin. ZULEGER hatte auch gunstige 
Erfolge zu verzeichnen. Auch das Urteil von J. F. SMITH lautet giinstig: Er 
sah bei intravenosen Einspritzungen von 10-12 ccm der 200f0igen Losung, 
die er 2-3mal wochentIich gab, auch in schweren Fallen Besserung oder Heilung. 
SERNA bezeichnet diese Behandlungsmethode fast als spezifisch. FragIiche 
Erfolge erzieIte ABE. STERNTHAL und TACHAU hatten bei 20 Kranken nur 6mal 
einen wirkIich befriedigenden Erfolg. Bei den anderen Fallen bIieben nach 
6-10 Einspritzungen noch Reste der Erkrankung zuruck. Die letzten Injektionen 
schienen ganz wirkungslos zu sein. Auch MANOLEY sowie THOREK berichten 
nur uber leichte Besserung, aber uber keine endgiiItige Heilung. KOSMADIS und 
DOBROTVORSKAJA fanden, daB manche Kranke anaphylaktoid reagierten; 
die BekommIichkeit war sehr verschieden. Sie behaupten, daB in den Fallen 
mit "weiBem Dermographismus" das saIicylsaure Natrium die Psoriasisherde 
beeinflusse, in den Fallen mit "rotem Dermographismus" bIiebe der thera
peutische Effekt aus. SCHREINER lehnte diese Behandlungsart abo Er halt 
sie fUr eine unspezifische Reiztherapie. Auch W. PICK sah keine Erfolge. AUER
BACH hat einen Fall von ausgebreiteter Psoriasis mit Natrium saIicyIicum
Injektionen behandeIt, muBte aber nach der dritten Einspritzung abbrechen, 
da der Kranke starkes HerzkIopfen und Ohrensausen bekam. Er sah auch 
Thrombenbildung an der Injektionsstelle auftreten. 

Wie friiher erwahnt, ubt SaIicylsaure keine Einwirkung auf die mechanischen 
Eigenschaften des Haares aus. 

Resorcin. 
Eine ahnIiche Wirkung wie die SaIicylsaure ubt das Re80rcin aus. IS69 

von HUSIWETZ und BARTH entdeckt, wurde es von ANDEER in die Therapie 
eingefiihrt. Chemisch ist Resorcin ein Metadioxybenzol (wegen ihrer starkeren 
Giftigkeit finden die beiden anderen Dioxybenzole Hydrochinon und Brenz
katechin keine therapeutische Anwendung). 

OR OR OR 

/"-OR /"-

lJ lJOR () 
OR 

Orthodioxybenzol Metadioxybenzol Paradioxybenzol 
Brenzkatechin Resorcin Rydrochinon 

D~r . Sohmelzpunkt der farblosen, suBIich schmeckenden Resorcinkrystalle 
Iiegt bei llSo, der Siedepunkt bei 274°; Resorcin ist in Wasser, Alkohol, 
Ather und Fetten leicht losIich. Die wasserige Losung farbt sich mit Eisen
chlorid violett. Sie fallt schon bei starken Verdiinnungen EiweiBIosungen 
(ANDEER). 

Frosche zeigen, in 5 ccm einer l0f0oigen Resorcinlosung gebracht, Krampfe, 
bleiben aber am Leben, wahrend sie in entsprechender Brenzkatechinlosung 
nach 2 Stunden starben. Die doppelte Dosis Resorcin totet nach 6 Stunden. 
Bei Kaninchen bewirkt 0,37 pro Kilogramm nur einige Stunden anhaltende 
kIonische Krampfe. FUr Meerschweinchen betragt die Dosis minima letaIis 
bei subcutaner Injektion 0,4-0,5 g pro Kilo. FUr Hunde erwies sich die intra
venose Einspritzung von 0,7-1,0 g pro Kilo tod1ich (zit. nach ELLINGER). 



Resorcin. 101 

Am isolierten Froschherzen verringern Losungen von 20/ 0 die Frequenz 
und fiihren zum Stillstand in Diastole. Die Pulsverlangsamung ist durch Vagus
reizung bedingt. Auch beim Hund kommt es zur Pulsverlangsamung und zum 
Sinken des Blutdruckes. Diese Blutdrucksenkung ist zentraler Natur, durch 
Vasomotorenlahmung und nicht durch Schwachung des Herzens bedingt. 

Die Ausscheidung erfolgt zum Teil als, Atherschwefelsaure. Eine Resorcin
glykuronsaure wurde aus dem Harn von Kaninchen nach Resorcinapplikation 
dargestellt (KtiLz). 

Frillier wurde Resorcin auch innerlich gegeben, doch kam man wegen der 
1ntoxikationsgefahr davon abo Heute ist es ein wichtiges externes dermo
therapeutisches Mittel. 

Wenn wir auf Grund der MENSCHELSchen Untersuchungen die pharmako
logische Wirkung des Resorcins auf die Haut zu analysieren versuchen, so konnen 
wir sagen, daB der Angriffspunkt des ResOTcins die Keratinsubstanz ist; Resorcin 
gerbt im weitesten Sinne die Keratinsubstanz. Das Haar wird unter Einwirkung 
dieses Medikamentes sprode. Bei hoheren Konzentrationen diirften die Zellen 
des Rete Malpighii geschadigt und die Keratinsubstanz in Lamellen abgestoBen 
werden. Dieses iibt, wie wir es bei der Salicylsaure und bei der Kalilauge gesehen 
haben, ellie Reizwirkung aus, die zur Epithelisierung fiihrt. In dies en Kon
zentrationen wird die Verhornung des Epithels auch durch Einwirkung seiner 
reduzierenden Eigenschaften auf den VerhornungsprozeB beschleunigt (UNNA). 
In hohen Konzentrationen werden die obersten Hautschichten als Hornschalen 
abgestoBen. Es erfolgt eine Schalung. Noch starkere Konzentrationen wirken 
atzend, wobei Schmerzen nicht empfunden werden. Merkwiirdig ist, worauf 
UNNA-BLOCH hinweisen, daB diese lepismatische Wirkung des Resorcins nur 
im Gesichte zu beobachten ist. An den Handen und Armen haftet eine Resor
'cinmembran so lange, daB sich eine richtige Schalung mit dem Resorcin allein 
nicht durchfiihren laBt. Dieses eigentiimliche Verhalten dfirfte meines Erachtens 
nach dadurch erklart werden konnen, daB Resorcin in starken Konzentrationen 
keine nennenswerte Peptisation im Rete Malpighii auslost, daB also Resorcin 
viel starker keratolytisch als retecytolytisch wirkt. Nun spielen die mechanischen 
Verhaltnisse der Hauttextur eine groBe Rolle. Durch die Untersuchungen der 
letzten Jahre konnte gezeigt werden, daB die Fasern des Bindegewebes sich 
in das Fasernetz des Rete Malpighii fortsetzen, um schlieBlich in das eigent
liche EpitheJfasersystem der Hornzellen fiberzugehen. Bekanntlich hat FRIBoES 
dieses Fasernetz der Cutis als Basalmembran bezeichnet. 1st dieses Faserwerk 
sehr enge mit den Hornzellen verbunden' und erfolgt keine nennenswerte Be
einflussung des Rete Malpighii, so stoBt sich eben die durch Resorcin veranderte 
Hornschicht nicht abo 1st aber diese Verbindung lockerer, wobei auch der 
Wassergehalt des Rete eine Rolle spielt, da Resorcin im Gegensatz zur Sali
cylsaure leicht wasserloslich ist, so erfolgt daselbst auch die Einwirkung des 
Resorcins, und die Hornlamellen konnen dann abgestoBen werd.en. 

Zu erwahnen ist ferner noch, daB Resorcin eine starke Affinitat zu Sauerstoff 
besitzt und dadurch (namentlich in alkalischer Losung) reduzierend wirkt. 
Der PH der wasserigen Losung betragt bei l%iger Losung 4,97, bei 2%iger 
Konzentration 4,45 (PERUTZ und LUSTIG). (Die altere Literatur iiber Resorcin 
siehe bei UNNA, IHLE, KELLOG, CATTANI.) 

KliniRch wird das Resorcin bei den verschiedensten Hautkrankheiten heran
gezogen (UNNA, EHRMANN). Nach EHRMANN wirkt es keimtotend bei kokko
genen Eiterungen (Impetigo staphylogenes, Furunculosis, Ekthyma) und ent
ziindungshemmend, aber auch bei tiefer Trichophytie (als 15%ige Salpe) wirkt 
es desinfizierend. In 3°Mger Konzentration, als EHRMANNSche Resorcinzink
pasta, hat es eine epithelisierende Wirkung namentlich bei intertriginosen 
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Ekzemen des .A£ters und des Genitales. In 1O-150/oiger Starkewirkt es bei 
Acne und Seborrhoea sicca keratolytisck. Bei 33%iger Konzentration wirkt es 
-nach EHRMANN elektiv zerstiirend auf luposes Gewebe. 

UNNA verwendet Resorcin gegen Blaschenekzem, SAMBERGER gibt bei 
starkeren Entzfindungserscheinungen der Ekzeme essigsaure Tonerde, bei 
geringeren Erscheinungen Resorcin. Diese Angabe stimmt mit den Unter
suchungen von PERUTZ und LUSTIG fiberein, die fanden, daB Resorcinlosungen 
im Gegensatz zur essigsauren Tonerde keine Pufferkapazitat besitzen. 

Zum Atzen von Sekleimkautwuckerungen und Oondylomata acuminata 
werden . hochprozentige Salben oder Resorcinpuder verwendet. SAALFELD 
behandelt Warzen mit einem 10° /oigen Resorcinseifenspiritus. 

Bei der Behandlung der KopfseborrkOe leistet es gute D~enste. LUDOVIC! 
verwendete es bei einem Kranken mit Pityriasis amiantacea, jener. eigentfim
lichen Form der Seborrhoe des behaarten Kopfes, die sich nicht nur in der 
gewohnlichen Schuppenbildung auBert, sondern hauptsachlich in einer Ab
stoBung des ganzen Follikelausganges, welche dann von dem wa~hsenden Haar 
mitgenommen, das Bild einer winzigen Manschette darbietet. SCHAFFER gibt 
bei Furunkeln, entziindlichen Hautinfiltraten, Epididymitis usw. Resorcin
Alkokol- Umscklage. Zur Behandlung der Jiyperidrosis wird es von BEER, 
BULTZINGSLOWEN, ROSCHER, TAUBERT u. a. empfohlen.JAusION und MAR
CERON konnten finden, daB Resorcin als Antipkotokatalysator wirkt, und geben 
es bei Licktdermatosen innerlich, 0,25 als Tagesgabe. URBACH und KONRAD 
empfehlen zu diesen Zwecken die epicutane Resorcinapplikation, da Resorcin, 
per os genommen, auf die Dauer Schadigungen hervorruft. 

Es muB betont werden, daB Resorcin ffir den Menschen durckaus kein indiffe
rentes Heilmittel ist. DaB Uberempfindlichkeiten gegen dieses Medikament vor
kommen, wie dies z. B. von ALMKVIST, STRANDBERG, URBACH berichtet wurde, 
solI nicht im schlechten Sinne hervorgehoben werden. Es scheint, daB Resorcin 
namentlich durch die kindlicke Haut (HAENELT) leickt resorbiert wird und dann 
Schadigungen allgemeiner Art entfaltet, die der Giftwirkung durch Carbol
saure ahnlich sind und mitunter zum Tode fiihren konnen (BOECK). Gerade 
dann konnen Intoxikationen eintreten, wenn, wie nach Veratzungen beim Lupus, 
die Resorptionsbedingungen erhOht sind (KYRLE). JAMES STRANDBERG berichtet 
fiber einen Kranken, dl3r nach zweitagiger Anwendung einer Resorcinlosung 
(5 g Resorcin in 50 ccm Spirit. cone. und 500 ccm destilliertem Wasser) einen 
fast universellen Ausschlag, Fieber, Dyspnoe, Pulsbeschleunigung bekam. 
MURREY weist auf die Gefakrlickkeit der Resorcinanwendung bei Kindern kin. 
HAENELT warnt davor, Sauglingen Resorcin zu geben. Auch CONNERTH sah 
schon bei 5°/oiger Konzentration einen Todesfall und schlagt vor, Resorcin nur 
im spateren Kindesalter und auch da nur in niederer Konzentration zu geben. 

Bei Vergif~ungen (cf. ELLINGER) kommt es zu Metkamoglobinbildung. Auch 
von seiten des Zentralnervensystems sind Erscheinungen beobachtet worden 
(Schwindel, Delirien, Krampfe), ferner kann es zu Cyanose, Atembeschwerden 
und unregelmaBiger Pulsfrequenz kommen. 1m allgemeinen rufen die Dioxy
benzole dieselben Erscheinungen hervor wie das Phenol: Erbrechen, Kollaps, 
Zuckungen. 

Formaldehyd. 
Formaldehyd ist I;ler Aldehyd der Ameisensaure von der Formel: 

R-C<~ 
Es kommt als etwa 4O%ige Losung unter dem Namen Formalin in den Handel 
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und ist eine farblose, stechend ri~chende Fliissigkeit von neutraler oder schwach 
saurer Reaktion. 

Die gr06e Fliichtigkeit des Formaldehyds fordert die schnelle Diffusion in 
die Tiefe. Die Koagulationsfahigkeit der Eiwei6korper wird durch Form
aldehyd aufgehoben, wobei es zur Bildung eines modifizierten EiweiI3es (Protogen) 
kommt (BLUM, RAIDA). 

Formaldehyd ist ein starkes Desinfektionsmittel: Milzbrandbacillen werden 
durch Verdiinnungen 1: 2000, Milzbrandsporen durch 1: 1000 innerhalb einer 
Stunde vernichtet (zit. nach MEYER-GOTTLIEB). Auf Schleimhauten und 
Wunden wirkt er stark reizend und ist daher nur in sehr verdiinnten Losungen 
zu antiseptischen Spiilungen verwendbar. Wird Formaldehyd resorbiert, so 
ist es fiir das Zentralnervensystem relativ ungiftig. Es kann unter anderem 
zu Degenerationen der parenchymatosen Organe fiihren. Die Erscheinungen 
bestehen in Schmerzen, Erbrechen blutiger Massen, Dyspnoe, Pulsbeschleunigung, 
Bewu6tlosigkeit, Rauschzustanden, Albuminurie, Cylindrurie, gelegentlich in 
Anurie (zit. nach POHL). Durch Gerbung der Haut beseitigt es iiberma6ige 
Schwei6sekretion. 

Der in den Organismus gelangte Formaldehyd wird zum Teil exhaliert, 
zum Teil zu Formiat oxydiert und durch den Harn ausgeschieden, zum Teil 
in Kohlensaure iibergefiihrt. 

40%ige FormaldehydlOsung, auf die Schwimmhaut des Frosches gebracht, 
ruft nach 30 Sekunden eine hochgradige GefaBerweiterung und Stromver
starkung hervor; nach 1 Minute tritt Kornung des Blutstromes, nach 3 Minuten 
vollkommene Stase im Bereich des Tropfens ein (JACOBJ). Die Wirkung ist von 
der Konzentration abhangig. Die Dilatation ist als GefaI3lahmung anzusehen, 
sowohl der Capillarendothelien als auch der glatten Muskulatur der Arteriolen 
(JACOBJ). Beim Menschen wurde von MARX ein Fall vqn akuter todlicher 
Formalinvergiftung beschrieben, wobei das per os aufgenommene Formaldehyd 
schwere Nekrosen der Magenschleimhaut erzeugte. 

In seinen Untersuchungen iiber die Pharmakologie der Keratinsubstanz 
zog MENSCHEL auch das Formalin heran. Er konnte finden, daI3 dieses Aldehyd 
das Haar ausgesprochen sprode macht und seine Elastizitat erhoht. Nun Hegen 
von GERNGROSS Untersuchungen iiber den Einflu6 des Formaldehyds auf 
das Saure- und Alkaliadsorptionsverm6gen der. tierischen Haut vor. Formalin
gegerbte tierische Haut zeigt im Vergleich zu nicht mit Formalin vorbehan
delter Haut ein verringertes Adsorptionsverm6gen fur ionogene Sauren, saure 
Farbstotte und Tannin. Diese verminderte Adsorptionskraft erklart GERN
GROSS nicht durch herabgesetzte Quellbarkeit der gegerbten Hautproteine 
oder durch eine Umhiillung der Haut mit resistenten Formaldehydpolymeren, 
da er zeigen konnte, daB formaldehydgegerbte Haut fiir ionogene Alkalien und 
basische Farbstoffe ein verstarktes Adsorptionsverm6gen besitzt. Die Haut 
zeigt demnach nach Formalingerbung ein spezifisoh verandertes Adsorptions
verm6gen, eine chemische Veranderung, wie sie bei einem amphoteren Amino
saurekomplex natiirlich ist. Diese von GERNGROSS schon 1922 erhobenen Be
funde erganzen somit das MENSCHELsche Gesetz der Saureresistenz und Alkali
empfindlichkeit. 

KOPYTOWSKI untersuchte die Hautveranderungen nach 1 ~3tagiger Einwir
kung von 10~20%igen Formalinsalben und 1 %iger Formalinlosung auf die Haut 
des Hodensackes. Makroskopisch waren Rotung, Schuppung und Schwellung 
zu sehen. Mikroskopisch stellte er Hyper- und Parakeratose, Fehlen des Stratum 
lucidum, Verbreiterung des Stratum granulosum mit degenerativen Erschei
nungen der Zellen fest. Die Stachelzellenschicht zeigte nur geringe Vakuolen
bildung und unbedeutende Ansammlung von serosem Transsudat zwischen den 
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Zellen. Die Basalzellen wiesen Verbreiterung und Vermehrung auf. Es war 
eine Aufwartsriickung und Vermehrung des Pigments zu sehen. Die Entziin
dungserscheinungen in der Papillarschicht und Cutis waren schwach angedeutet; 
die SchweiBdriisen waren gut erhalten. 

Von den Formaldehyd abspaltenden Medikamenten wurde das Urotropin, 
das chemisch ein Rexamethylentetramin (CH2MNH2)4 ist, fiir die Dermatologie 
von O. SACHS zur Behandlung von Trichophytien, Erythema multiforme, PLAUT
VINCENTScher Angina empfohlen. Die Abspaltung in Formaldehyd erlolgt 
nur in saurem Medium: Die aktuelle Reaktion, bei welcher diese Abspaltung 
erfolgt, muB nach SUTTON mindestens PH = 6 betragen. 

"Ober die chemische Zusammensetzung der Raut bei pathologischen Zu
standen liegen noch Untersuchungen von ABDERHALDEN und ZORN iiber 
Psoriasis vor. Diesen Autoren schien, als ob die Psoriasisschuppen einen 
hoheren Gehalt an Cystin aufweisen. Der Wassergehalt schwankte zwischen 
7,45 und 9,5%. Ferner ware noch eine Analyse von JUTAKA JONO iiber die 
chemische Zusammensetzung der Rautschuppen scharlachkranker Japaner 
zu erwahnen. Seine Befunde sind folgende: Der Wassergehalt ist durch
schnittlich 20%, der Aschengehalt 1,5%. Unter den Aschenbestandteilen ist 
der Kieselsauregehalt relativ groB, dagegen der Schwefelgehalt relativ niedrig 
(0,78%). Der Fettgehalt betragt 2%. Als Spaltungsprodukte konnte er fol
gende Aminosauren nachweisen: Tyrosin, Leucin, Alanin, Phenylalanin, Valin, 
Isoleucin, Prolin, Glutaminsaure, Arginin und Lysin. 

Die iibrigen Bestandteile der Zellen sind, soweit diesbeziigliche Unter
suchungen vorliegen, fiir die Pharmakologie der Raut von untergeordneter Be
deutung, so daB eine Besprechung derselben, obwohl z. B. die Pigmentfrage von 
groBer biologischer Wichtigkeit ist, beziiglich Therapie hier nicht erlolgen kann. 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde zu zeigen versucht, welche Be
deutung der physikalisch-chemischen Betrachtungsweise fur die Pharmakologie 
der Haut zukommt. Wir stehen eigentlich ganz zu Beginn einer neuen Betrach
tungsweise, ~iewohl UNNA schon seit Jahren darauf sein Augenmerk vielleicht 
unbewuBt intuitiv richtete. Die Schwierigkeit der Materie stand einer syste
matischen Durcharbeitung hindernd im Wege. Aber die hier mitgeteilten 
Ergebnisse sind so vielversprechend, daB der Versuch einer physikalisch-chemi
schen Darstellung der pharmakologischen Begebenheiten an der Oberhaut 
und Rautoberflache gerechtfertigt schien, auch wenn diese Darstellung durch
aus liickenhaft ist. Es ware nur zu wiinschen, daB kiinftige Arbeiten diese 
Liicken auszufiillen iinstande sein werden, um die Therapie der Rautkrank
heiten von der Empirie auf Bahnen physiologischer, physikalisch-chemischer 
und biologischel' GesetzmaBigkeit zu leiten. 

Die Reaktionsfahigkeit der Rant. 
Die bisher mitgeteilten Untersuchungen wurden an der sog. normalen Raut 

vorgenommen und konnen als Modellversuche gewertet werden. Sie haben 
eine Erscheinung wesentlich nicht beachtet, namlich die Reaktionsfahigkeit 
der gesunden Raut. Nun gibt· es Zustande, die sicherlich noch 00 Bereiche 
des Physiologischen liegen, die aber Untersohiede der Reaktionsbreite geben 
und starken individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, auf welche aber 
OOmer Riicksicht genommen werden muB. 

Die Arbeiten verschiedener Forscher iiber Hautcapillaren und iiber die 
eigentiimliche Reaktionsfahigkeit der Raut bei Allergien - auf erstere Er
scheinung solI spater noch. ausfiihrlich zuriickgekommen werden - lieBen die 
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Notwendigkeit, eine systematische biologische Hautpriifungsniethode zu be
sitzen, erkennen. Auf Grund der von PIRQUET eingefuhrten Tuberkulin
diagnostik entwickelte sich ein Verfahren, dessen Ausbau wir namentlich den 
Arbeiten von GROER und HECHT verdanken. 

Die pharmako-dynamischen Untersuchungen von GROER-HECHT. 
Wird die Haut mittels irgendeiner Energieform (mechanisch, thermisch, 

aktinisch, chemisch oder biochemisch) gereizt, so treten Veranderungen ein, 
die individuell variabel sind (GROER). Objektiv kann man feststellen': 

1. Erblassen infolge von GefiifJverengerung. 
2. R6tung durch GefiifJerweiterung. 
3. Quaddelbildung durch Lymphagogie. 
4. Giinsehautbildung durch die pilomotorische Reaktion. 
5. Veriinderungen in der Hautdrilsenfunktion. 
Daneben kommen als subjektive Reaktion Sensibilitiitsveriinderungen in 

Betracht. 
Diese Reaktionen haben mit dem ZentraZner'IJensystem nichts zu tun, da sie 

auch dann eintreten, wenn die Nervenleitung unterbrochen ist. 
Dagegen ist der rote Hof, der nach einem Reiz die betroffene Stelle umgibt 

("Reaktionshot" nach EBBECKE, "irritatives Reflexerythem" nach L. R. MULLER), 
ein Reflexvorgang, der durch herabgesetzten Tonus der Constrictoren an den 
mittleren und kleineren GefaBen bedingt ist. 

Diese Hauterscheinungen lassen sich in funktionelle und in entziindliche 
gliedern, je nachdem diese Erscheinungen reversibel oder irreversibel sind. War 
der Reiz so hettig, daB ein Gleichgewichtszustand nicht mehr hergestellt werden 
konnte, so tritt nach einer Latenzzeit eine Entziindung auf, die als Charakte
risticum noch den Tumor, das kleinzellige Infiltrat aufweist. 

Die Methodik der Hautpriifung besteht darin, daB durch intracutane In
jektion eine Quaddel erzeugt wird oder daB die Haut analog dem PIRQuETschen 
Verfahren geritzt wird (Modifikation von HECHT). Hier seien nur die mechani
schen und die pharmakodynamischen Reizproben besprochen, wobei ich be
zuglich der Einzelheiten auf die monographische Darstellung dieses Gebietes 
von HECHT (Die Haut als Testobjekt) verweise. 

Streicht man unter maBigem Druck uber die Haut, so tritt eine Erschei
nung auf, die man als Dermographismus bezeichnet, und die HECHT in drei 
jedoch nicht OOmer nachweisbare Stadien einteilt: 

1. Giinsehaut (Reactio pikYmotorica) , 
2. a) Erblassen (Dermographia alba, negativer Dermographismus, ligne 

blanche), 
b) Rotung (Dermographia rubra, positiver Dermographismus). 

3. Quaddelbildung (Dermographia elevata, Urticaria factitia, grand etat 
dermographique). 

Genauere Untersuchungen uber diese sehr komplizierte Reaktion verdanken 
wir, nachdem sich schon WOLFF, OPPENHEIM, TIGERSTEDT, LAPINSKY, REZ
NICEK, PERUTZ, L: R. MULLER u. a. mit dieser Frage beschaftigten, den ein
gehenden Studien von EBBECKE, GUNTHER, RUSSETZKI, MICHELI, TOROK, RAJKA, 
LEWIS, GILDEMEISTER und SCHEFFLER, GLASER, POLONSKY und v. KROGH. 

Die Latenzzeit der pilomotorischen Reaktion ist sehr kurz, sie verschwindet 
sehr rasch und ist nicht mehr zu beobachten, wenn andere Hautreaktionen 
auftreten. ' 

Der rote und der weiBe Dermographismus sind GefiifJreaktionen, die durch 
das Wechselspiel von Vasoconstriction und Vasodilatation bedingt sind. Ihre 
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Unterscheidung besteht ledigIich in einer Verschiebung der Intensitatsgrade 
(HECHT). Die Vasodilatation gilt als Ausdruck gesteigerter vasomotorischer 
Erregbarkeit. EBBEOKE erhielt die weiBe Reaktion durch mechanische Reizung 
der contractilen Gefa.Bwand, die rote sowie die odematose Dermographie durch 
die Wirkung von Zell- und Gewebsstoffwechselprodukten. 

Die Quaddelbildung ist wie die ubrigen Erscheinungen des Dermographis
mus vom ZentralnervensY8tem unabhangig. EBBEOKE hebt hervor, da.B die fUr 
mechanische Reize uberempfindIichen Capillaren unter Umstanden normal 
gegenuber Giften, wie Senfol, die eine elektive Wirkung auf die sensiblen Ner
venendigungen besitzen. reagieren. Da die contractilen Zellen der Hautcapil
laren, die sog. Rougetzellen, uber. die noch spater zu sprechen sein wird, nor
malerweise nach mechanischen Reizen von einer gewissen Starke erschlaffElll 
und lokales Odem uberall an normaler menschlicher Haut durch lange fort
gesetzte Reizung hervorgerufen werden kann, so meint KROGH, da.B die Urti
caria factitia als eine uberma.Big starke Reaktion auf mechanischen Druck auf
zufassen sei. P:m:LIPPSON, TOROK und HARI sowie PILCHER und SOLLMAN 
konnten zeigen, da.B diejenigen Stoffe, welche eine lokale Exsudation er
zeugen, entweder ausgesprochene Capillargifte sind oder zu der Gruppe der 
"entzundIichen Gifte" gehoren (siehe spater die Befunde von W. HEUBNER). 
GILDEMEISTER und SCHEFFLER fassen mit EBBECKE die dermographische 
Quaddel als durch Stoffe hervorgebracht auf, die aus den gedruckten Haut
zellen stammen. Diese Stoffe werden aber nicht er8t durch den Reiz gebildet, 
sondern sie werden durch den Druck aus den Zellen herausgepre/3t. Sehr 
interessante Untersuchungen uber die Gefa.Breaktion der Haut auf au.Bere 
Reize stammen von THOMAS LEWIS und RONALD T. GRANT. Beim Studium 
der durch Hi8tamin bedingten Quaddel und der Urticaria factitia fanden 
sie, da.B diese beiden Erscheinungen sich vollkommen analog bezuglich der 
·zeitIichen Verhaltnisse der Entstehung der roten Linie, des roten Hofes, der 
Urticaria und bezuglich des Abklingens verhalten. Auch durch die neueren 
Untersuchungen von LEWIS und HARMER ist es sehr wahrscheinlich gemacht, 
da.B Histamin oder eine histaminahnIiche Substanz in einer Konzentration 
1 : 500 000 fUr den Dermographismus verantwortIich zu machen . sei. Auch 
DEHOUGNE so~e.HEINZ KALK konnten zeigen, da.B durch einen intensiven Haut
reiz ein Stoff in den Kreislauf gelangt, der, wie das· Histamin, eine Erregung 
der Magensekretion hervorruft. Bei den passiven 'Obertragungsversuchen der 
Kalteurticaria, wie sie LEHNER vornahm, diirfte ebenfalls ein histaminahnlicher 
Korper die Reaktion vortauschen (PERUTZ, BRUGEL und GRUNFELD sowie 
HORTON und BROWN). 

CH-N"" 
II ~CH 

Hi8tamin ist das /3-Imidoazolylathylamin C-NH/ • Es wurde von 
I . 

. CHs·CHs·NHs 
BARGER ·und DALE als Bestandteil der Mutterkornextrakte erkannt und von 
ACKERMANN und KATSCHER auch bei Faulnis gefunden. Nach EpPINGER, 
der es im Stuhl von Darmkranken fand, ruft eine 8ubcutane Injektion von 
Hi8tamin allgemeine Urticaria hervor, eine Beobachtung, die auch von 
MEAKINS und HARINGTON, sowie von SOLLMAN und PILCHER bestatigt 
wurde. Wie die Untersuchungen von DALE und LAIDLAW zeigten, verengt 
es adrenaliniihnlich die Arteriolen, erweitert aber die Oapillaren. Daneben 
aber dr088elt es die Lebervenen (MAUTNER und E. P. PICK). Ein Tropfen 
einer Losung 1: 3000-1: 30000 auf die Haut gebracht, die im Zentrum 
dann durchstochen wird, macht eine Quaddel, die von einem roten Hof 
umgeben ist. 
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Histamin gehOrt in die Gruppe jener Basen, die unter dem Namen Phenyl
alkylamine 1 zusammengefaBt werden. Sie sind durch eine eminent sympathiko
trope Wirkung charakterisiert, d. h. es sind Stoffe, die vorwiegend auf Organe 
mit glatter Muskulatur im Sinne der Reizung ihrer sympathisehen Nerven 
wirken. Allgemein gesprochen ergeben sich folgende Wirkungen: Allgemeine 
Blutdrueksteigerung teilweise dureh periphere Vasomotorenerregung ganz 
besonders des Splanchnicusge bietes, teilweise durch Herzmuskelforderung, 
auBerdem Pupillenerweiterung, Kontraktion des Uterus, Erschlaffung der 
Darmmuskulatur, der Kardiamuskulatur, der Bronehialmuskeln, Erweiterung 
der CoronargefiWe. Am ausgesprochensten zeigt diese sympathikotrope Wirkung 
das Adrenalin. 

/"" Das Phenylathylamin I I ist der Grundkorper der Phenylalkyl-

""/ CH2CH2NH2 

amine. Nach BARGER und DALE ist es die Ursache der blutdrucksteigernden 
Wirkung von Extrakten faulenden Fleisches. 

CH2 

/""/""CH 
Das Tetrahydro- {J -N aphthylamin I I I 2 (BAMBERGERSche Base) 

""/,,,,/CHNH2 
. CH2 

erzeugt Mydriasis, Blutdrucksteigerung und Temperaturanstieg. Diese Substanz 
greift die Urspriinge des sympathischen Zentralapparates an und erregt gleich
zeitig auch die sympathischen Endapparate. Doch greift die zentrale Wirkung 
dieses Giftes auch auf die Vaguszentren iiber, ist also nicht ausschlieBlich auf 
die Urspriinge des sympathise hen Systems besehrankt (CLOETTA und WASER, 
SCHUTT, JONESCU, ISENSCHMID). 

OH 

Das Oxyphenylathylamin, () wegen seiner Entstehung aus Tyrosin 

CH2CH2NH2 

als Tyramin bezeichnet, wirkt auf die peripheren GefaBe eonstrictoriseh, 
daher blutdrueksteigernd, mydriatiseh, wehenerregend. Es wirkt schwacher 
als Adrenalin, aber starker als Phenylathylamin. 

In die Gruppe dieser Substanzen gehart das Adrenalin, das ein I-Dioxy
phenylathanolmethylanin ist, iiber das spater zu spechen sein wird. 

CH-N~ 

Das Histamin, das {J-Imidazolathylamin 8_NH/CH schlieBt sich in seinen 
I 

CH2 ·CH2NH2 

Grundwirkungen den Phenylalkylaminen an, ist ein ihnen homolog gebauter 
Karper mit dem Unterschied, daB Histamin nicht einElli Benzol-, sondern 

. CH-N . 
einen Imidazolring II /'CH als Kern enthalt. Das Imidazol selbst hat 

CH-NH 
ahnliche Wirkung wie das Histamin: Es bewirkt leichte Steigerung des Blut
drueks, Mydriasis, Tonussteigerung am isolierten Darm, Beweglichkeitszunahme 
am graviden Uterus, aber alles in viel geringerem Grade als beim Histamin 
(AUVERMANN). Das Histamin zahlt zu den giftigsten Korpern (POHL). Es ist, 
wie gesagt, Bestandteil des Mutterkorns und des Hypophysensekretes. 1m 
Gegensatz zu Adrenalin macht es eine Blutdrucksenkung, die nach ABE darin 

1 Zitiert nach den Untersuchungen von GERTRUD BRY und nach POHL. 
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seine Erklarung hat, daB das Histamin Oonstriction der Lungenarterie bedingt; 
hierdurch tritt eine ungenugende Fiillung des linken Ventrikels ein und da
durch erfolgt mangels der Blutmenge ein Absinken des allgemeinen Druckes. 
Nach P. SOHENK bewirken 0,25 mg Histamin, einem 80 kg schweren Menschen 
subcutan eingespritzt, Ansteigen der Pulsfrequenz (von 80 auf 130). Es treten 
starke GefiWdilatation besonders am Kopf, Brechreiz, asthmatische Anfalle 
und Blutdrucksenkung ein. 1 mg intraveni:is eingespritzt ist fur die Katze die 
Dosis letaIis. Es wirkt noch in Konzentrationen 1 : 250000000 auf die glatte 
Muskulatur des virginellen Meerschweinchen- und Katzenuterus (GUGGENHEIM). 

POHL gibt folgende ubersichtIiche Darstellung der Wirkung des Oxyphenyl
athylamins, Adrenalins, Histamins. Das Zeichen + bedeutet Erregung bzw. 
Kontraktion, das Zeichen ~ Lahmung bzw. Erschlaffung. 

Substanz \ Darm\ 
Gravider Periphere \ coronar-I H \ Blut- BronChial-\ Pu ille 
Uterus Gefii.Be gefaBe erz druck muskulatur p 

Oxyphenyl- + + + + + . IMydriasis athylamin 

Adrenalin - + + - + + - Mydriasis 
Kaninchen 

Histamin + + + + - - + Miosis 
I 

LEWIS und GRANT kamen auf Grund ihrer ausgedehnten Untersuchungen 
zu dem Ergebnis, daB die mechanische Reizung bei Urticaria factitia eine oder 
mehrere Substanzen im Gewebe freimache, die eine gefaBerweiternde Wirkung 
entfalten und die GefaBpermeabilitat erhi:ihen - eine Wirkung, die der Hista
minquaddel sehr ahnlich ist. Ob das Histamin selbst diese Reaktion veranlaBt, 
ist noch nicht mit Sicherheit entschieden. Die Reaktion besteht aus einer 
lokalen Dilatation der Capillaren, hierauf erfolgt re£lektorisch eine Dilatation 
der benachbarten Arteriolen, was sich klinisch als roter Hof dokumentiert, 
gleichzeitig tritt als Folge direkter Wirkung eine erhi:ihte Permeabilitat der 
GefaBwand auf. Auch DUJARDIN und DEOAMP nehmen bei der Urticaria fac
titia das Freiwerden einer Substanz durch den erfolgten Reiz an und definieren 
den Dermographismus als eine kryptogene Urticaria, welche durch mechanische 
Reizwirkungen ausgeli:ist wird. Diese Beobachtungen stimmen ubrigens mit 
den davon unabhangig angesteIIten Untersuchungen von TOROK und seinen 
Mitarbeitern uberein. Es sei noch darauf hingewiesen, daB PERUTZ und ROSNER 
bei ihren Untersuchungen uber die Allergie bei der Primeldermatitis hinwiesen, 
daB die sog. S%rtreaktion, die beim Einfiihren von Antigen und Antiki:irper 
auf tritt, einen ahnlichen Entstehungsmechanismus au/weist. 

Wieweit der EinfluB der Wasserstoffionenkonzentration fur das Zustande
kommen des Dermographismus eine Rolle spielt, wurde nicht untersucht. Es 
sei aber nur darauf verwiesen, daB die Wasserstoffionenkonzentration des Blutes 
1.10-7,35 betragt, also der PH-Wert des Blutes 7,35 (arterielles Blut) ist. 
Nun betragt der PH der Li:isungen, die man experimentell zu Dilatationszwecken 
verwendet, 5 oder 4 (FLEISOH). War nun, wie FLEISOH zeigte, die Durchspu
lungsflussigkeit durch Zusatz von Phosphat en gepuffert, so bewirkte die Zu
nahme der H-Ionenkonzentration von PH = 7,6 auf PH = 7,5 schon eine 
deutliche Vasodilatation. Es wurde somit festgestellt, daB die Wassersto//
ionenkonzentration das peripher regulatorische Agens der Blutversorgung ist. Es 
ware immerhin wichtig zu wissen, welchen EinfluB der PH auf den Ausfall 
der mechanischen Dermoreaktion ausubt. 
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Ein positiver Dermographismus wird bei Prurigo, bei Erythema exsudativum 
multiforme, als Teilerscheinung der JARISCH-HERXHEIMERSchen Reaktion 
bei Luetikern (PERuTz sowie BOHME, der diese Angabe bestatigte, ferner 
MATZENAUER, der sie bei sehr starker Dosierung sowohl von Quecksilber als 
auch von Salvarsan sah, dann OPPENHEIM, der sie als Ausdruck einer Heil
entziindung auffaBte und BETTMANN, der sie auf die lokale Ausschiittung einer 
vom Hautgewebe produzierten histaminartigen Substanz bezieht) beobachtet. 
Er kann zur Priifung der Reizbarkeit des vegetativen Systems herangezogen 
werden (LUNEDEI) und zur Priifung des Vagus-Sympathicusgleichgewichtes 
(NOGUER-MoLINS). FLARER ist der Ansicht, daB der vagotonische Allgemein
zustand sein Aquivalent an der Haut im quaddelformigen Dermographismus 
hat. Wichtig ist sein Vorkommen bei Urticaria, urticariellen und autotoxischen 
Hautaffektionen. 

Der Dermographismus fehlt oder ist bedeutend herabgesetzt bei sehr 
trockener Haut, also bei Myxodem, Diabetes insipidus, Ichthyosis und Anhi
drosis, ferner bei seniler atrophischer Haut und bei kachektischer Beschaffenheit 

Abb.8. Abb.9. 
Adrenaiinreaktion (Adrenalin 1: 1000000). Coffeinreaktion (1 % Coffeindoppeisaiziiisung). 

(Wesentlich verideinert.) 
CAus GROER-HECHT, Z. oxper. Med. 33.) 

derselben, andererseits auch bei hochgradigen Odemen und schwerer Cya
nose (HECHT). 

Ais pharmakodynamische Reizprobe bezeichnen GROER und HECHT das 
Verfahren, durch Einfiihren pharmakologisch wohl definierter Substanzen 
in die Haut daselbst eine elektive Reizung zuerzeugen: 

Es sei hier bemerkt, daB gleichzeitig und unabhangig voneinander ASCOLI 
und FAGIUOLI bei ihren Untersuchungen iiber die Adrenalinreaktion, aber 
ohne auf GROER-HECIITS Arbeiten einzugehen, auch zu einer pharmakodynami
schen Hautpriifung kamen. CAMURATI bestatigte diese Untersuchungen. Auch 
er erwahnt die Arbeiten von GROER und HECHT nicht. 

Die pharmakodynamischen Dermoreaktionen lassen sich auf vier Grund
phanomene zuriickfiihren: auf die vasoconstrictorische, auf die vasodilata
torische, auf die lymphagoge und auf die Pigmentreaktion. 

1. Die vasoconstrictorische Reaktion. Die Beobachtung, daB das auf per
cutanem Wege der Haut zugefiihrte Adrenalin eine Erblassungsreaktion her
vorruft, ist schon alt (VELICH, BAUM, F. WINKLER, WEIDENFELD). GROER 
und HECHT zogen Adrenalin zur pharmakodynamischen Reaktion, um eine 
gefaBverengernde Wirkung damit zu erzielen, heran. Sie gaben intracutan 
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0,1 ccm einer AdrenalinlOsung 1: 1000000-1: 10000000. Die Reaktion be
steht in intensivem Erblassen, welches einige Sekunden bis einige Minuten 
nach der Einspritzung auftritt und nach 10 Minuten seine Hoheerreicht hat. 
In den Lymphspalten sind oft dendritenartige Auslaufer der blassen Zone zu 
sehen, deren Rand stets leicht gezackt ist (HECHT). Die erblaBte Haut ist unter 
dem Niveau der umgebenden Haut gelegen, keinesfalls aber eleviert (HECHT). 
Bei Anwendung hoherer Konzentrationen (1: 100000) tritt eine zentrale 
Hamorrhagie auf. 

Auch Pituitrin kann zur Vasoconstrictionsprobe verwendet werden. 
2. Die Vasodilatationsprobe. Zu dieser Untersuchung wird das Coffein so

wohl als freie Base als auch als Doppelsalz (Coffeinum natriosalicylicum und 
Coffeinum natriobenzoicum) herangezogen. Es wird meist eine 1 %ige Losung 
verwendet. "Kurze Zeit nach erfolgter Einspritzung rotet sich die Injektions
quaddel immer intensiver und gleichzeitig tritt aus dem Stichkanal ein Bluts
tropfen aus. Stets ist eine zentrale Hamorrhagie nachweisbar. Die Reaktion 
beschrankt sich auf die Injektionsquaddel und ist scharfrandig begrenzt. Ein 

Abb. 10. Adrenalin·Coffein·Reaktion. Abb.11. Morphiumreaktion. 
(Wesentlich verkleinert.) (Morphinlosung 1: 1000000.) 

(Aus GROER·HEcHT, Z. exper. Med. 33.) 

eImge Millimeter breiter anamischer Ring trennt die zentrale, gerotete Zone 
von dem meist nur wenig ausgebildet.en peripheren reflektorisch entstandenen, 
roten Reaktionshof" (HECHT). 

Werden gleichzeitig 2% Coffein und Adrenalin 1: 100000 zu gleichen Teilen 
gemischt eingespritzt, so tritt keine Aufhebung der gegenseitigen Wirkung ein: 
1m Zentrum Dilatation, in der Peripherie ein als Kokarde bezeichneter duster
roter Reaktionshof. 

Exsudationsprobe. Zur Feststellung der lymphagogen Wirkung verwendeten 
GROER und HECHT Morphium in einer Verdunnung 1: 100000. HEUBNER 
wies darauf hin, daB auch Dionin eine Quaddel an der Haut erzeugt, die aber 
schwacher ist als die Histaminquaddel. GROER gibt folgende Reihe der lympha
gogen Substanzen: Morphium, Pepton, Morphiumderivate, Histamin, Atropin. 

"Nach einer intracutanen Morphiumeinspritzung wird die primare In
jektionsquaddel innerhalb einer halben Minute bereits etwas groBer, praller 
und rotlichgelb. Sie nimmt dann weiter an Ausdehnung und Succulenz zu 
und fiihIt sich schon nach wenigen Minuten ganz derb an. Da tritt meist bereits 
ein dusterroter Reaktionshof auf, bi'3weilen in der Breite von mehreren Zenti
metern und mit spriisselformiger AuflOsung in die Umgebung In den nachsten 
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Minuten entwickeln sich Protuberanzen als kleine Zacken, aber auch als mehrere 
Zentimeter lange, dentritenartige Auslii.ufer, in ihrer Richtung den Lymph
spalten entsprechend. Auch verliert die Quaddel stets ihre kreisrunde Be
grenzung und wird zu einer Ellipse, deren lange Achse der Spaltrichtung parallel 
steht" (HECHT). Die Morphinquaddel juckt stark, aus dem Stichkanal tritt 
oft ein Tropfchen Serum aus, das weggewischt, sich immer wieder emeuert. 

Die Pigmentreaktion gehort zu den aktinischen Reizproben und ist eine 
Untersuchung auf Pigmentbereitschaft. Sie wird mit der von BLOCH als Mutter
substanz des epidermalen Pigmentes gefundenen Aminosii.ure Dioxyphenyl
aminopropionsiiure ("Dopa") gemacht. Die Haut wird, ohne da13 sie nii.13t oder 
blutet, abgeschabt, dann legt man einen sterilen, in 2%iger Dopalosung ge
trii.nkten Tupfer darauf. Nach spatestens 8 Stunden kann man die Pigment
bildung an der Haut sehen. 

HESCHELES und PROGULSKI fanden, daB bei gleichzeitiger Anwendung 
Adrenalin die Tuberkulinreaktion hemmt, aber die Diphtherietoxinreaktion 
verstarkt. 

KOGERER fand, daB die Haut bei 
Kranken mit chronischem Morphinismus, 
eine deutliche Uberempfindlichkeit gegen 
intracutan eingefuhrtes Morphin zeigt, 
wogegen PILCHER und SOLLMAN keinen 
Unterschied zwischen Morphinisten und 
Normalen feststellen konnten. 

Fur die Dermatologie liegen uber 
die pharmako-dynamischen Reaktionen 
Untersuchungen von R. HOFFMANN und 
H. PLANNER vor. Die bei der Psoriasis 
gewonnenen Ergebnisse waren ungesetz
maBig und konnten nicht die Basis fUr 
eine eindeutige Folgerung abgeben. Die 
Urticaria zeigte eine bedeutende Verstar
kung der Vasodilatations- und Vasocon
strictionsprobe und eine wesentliche Ab
schwachung der Exsudationsbereitschaft. 

Abb. 12. Lege artis ausgefiihrte positive 
cuta,ne Dopareaktion. 

(Aus GROE R·HECHT, SPITZ u. TOMASZEWSKI, 
Z . exper. Med. 33.) 

Bei Ekzemen war die Vasodilatations- und Vasoconstrictionsbereitschaft normal, 
die Exsudationsprobe verstarkt. BUSCHKE und SKLARZ untersuchten mit 
einer AdrenalinlOsung 1: 100000 2 FaIle von Naevi teleangiectatici. Bei einem 
FaIle von Lues konnte PERUTZ eine Verstarkung der lymphagogen Morphin
quaddel beobachten. 

Die intracutane Kochsalzquaddelprobe. Bei der Besprechung des Wasser
stoffwechsels wurde schon auf die Untersuchungen von Mc CLURE und ALDRICH 
verwiesen. Diese Autoren fanden, daB die durch die intracutane Einspritzung 
einer indifferenten Kochsalz16sung entstehende Quaddel unter gewissen Um
standen schneller verschwindet als unter normalen Verhaltnissen. Ganz be
sonders eignet sich dieses Verfahren, um Odeme und Priiodeme zu diagnosti
zieren. Unabhangig von diesen amerikanischen Autoren veroffentlichten 
GUGGENHEIMER und HIRSCH eine ahnliche Methode (1925), bei der sie bei Her
anziehung einer Normosallosung zu ahnlichen Ergebnissen kamen. Die Zeit, 
die notwendig ist, um die Quaddel zum Verschwinden zu bringen, wird als 
Quaddelzeit bezeichnet. BAKER fand bei Diphtherie und Scharlach, HARRISON 
bei lobarer Pneumonie, KUNDE bei verschiedenen Odemzustii.nden, LASH bei 
Eklampsie, OLMSTED bei herzkranken Kindem eine Verkurzung der Quaddel
zeit gegenuber Normalen. HORNUNG konnte bei Schwangeren durch diese 
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Reaktion latente Odeme aufdecken. Die Quaddelzeit, d. i. die Dauer des Bestehen
bleibens einer Quaddel zeigt phY8iologi8Che Schwanlcungen. So fand LASH, daB die 
Quaddel bei Weillen schneller verschwindet als bei Schwarzen, eine Erschei
nung, die, falls diese Angaben eine Bestatigung finden, vielleicht mit den experi
mentellen Befunden von KONIGSTEIN in Zusammenhang gebracht werden 
konnten, daB namlich bei Kaninchen die schwarzen Haarinseln bei Quellungs
versuchen und bei Adsorption einer FarblOsung ein abweichendes Verhalten 
gegenuber den weillen Stellen schwarzer und weiBer Kaninchen zeigten. 
COHEN und APPLEBAUM bemerkten, daB die Quaddelzeit nicht am ganzen Kar
per einheitlich ist: Die Quaddel verschwindet am schnellsten an den unteren 
Extremitaten, weniger schnell an der Bauchhaut und bleibt am langsten am 
.Arm bestehen. Wichtiger ist, worauf LEONHARDT hinweist, daB das Alter eine 
groBe Rolle spielt. Mc CLURE und ALDRICH nahmen als Quaddelzeit bei Nor
malen uber 160 Minuten an. Bei Sauglingen und Kleinkindern konnten LEON
HARDT sowie BECK, die zu ahnlichen Ergebnissen kamen, finden, daB die Quad
delzeit bei Sauglingen (3 Wochen bis 1 Jahr) durchschnittlich 25 Minuten, 
bei Kleinkindern (1-5 Jahre) 34 Minuten, bei alteren Kindern (6-13 Jahre) 
52 Minuten betragt. Die Quaddelzeit verandert 8ich demnach beim normalen 
Men8chen und nimmt mit 8teigender Lebensalter8tufe zu. 

Die Ursache der verschiedenen Quaddelzeit kann darin 1iegen, daB sich, 
wie Mc CLURE und ALDRICH meinen, in der Quaddelzeit die Aufnahmefahigkeit 
de8 Gewebe8 fur Was8er ausdrilckt, daB also eine verkUrzte Quaddelzeit anzeigt, 
daB das Gewebe ein erhOhte8 Aufnahmebestreben und Aufnahmsbedurfni8 fur 
Was8er hat. Zweitens - und diese Ansicht vertreten hau,Ptsachlich GUGGEN
HEIMER und HmSCH -, daB die verkUrzte Quaddelzeit bei Odemen durch mecha
ni8che Momente bedingt ist; sie bringen das Verschwinden der Quaddel mit 
dem Spaltraumsystem des Gewebes in Zusammenhang. LEONHARDT meint, 
daB fiir die verschiedene Quaddelzeit das mechani8che und das Quellung8moment 
eine Rolle spielen und daB sich diese beiden Faktoren unter verschiedenen 
Umstanden in verschiedener Weise kombinieren. WroTE, LESTER und IRVINE
JONES fanden, daB die Quaddelresorptionszeit nicht besonders beeinfluBt 
werde durch Anderungen des osmotischen Druckes, der PH-Konzentration und 
des Ca-K-Gleichgewichtes. 

DaB die Aviditat des Gewebes fiir Wasser eine Rolle spielt, geht ja aus der 
verschiedenen Quaddelzeit in verschiedenen Lebensaltern hervor, wenn man 
bedenkt, daB, wie ja fruher erwahnt wurde, der prozentuelle Wassergehalt 
des Gewebes beim Kinde groBer ist als beim Erwachsenen. M. H. FISCHER 
und SCHADE nehmen an, daB alle Odeme in einem gewissen Stadium Quellungs
odeme sind, und so ist es erklarlich, daB beim Odeme und Praodem die Quaddel
zeit verkiirzt ist. DaB eine Verkiirzung der Quaddelzeit auch bei der Pneu
monie beobachtet wurde (HARRISON), findet darin seine Erklarung, daB MAVER 
und SCHWARTZ bei dieser Erkrankung mit HiHe des SCHADESchen Elastometers 
ein Odem feststellen konnten. Auch EISNER und KALLNER verwenden die Quad
delprobe zur Feststellung der Odembereitschaft. Sie nehmen als Ursache der 
verkiirzten Resorptionszeit die bessere Diffusionsmoglichkeit der eingespritzten 
KochsalzlOsung in das gelockerte, mit Odemflussigkeit erfiillte Spaltraum
system des umgebenden Gewebes an. Andererseits spielen Verschiebungen 
der Druckverhaltnisse gegenuber der nicht injizierten Hautpartie, wie sie durch 
die intracutane Einspritzung bedingt sind, vor allem eine Herabsetzung des 
Capillardruckes, wodurch dem Gewebsdruck eine groBere Wirkungsmoglichkeit 
gegeben wird, sicherlich eine nicht zu unterschatzende Rolle (LEONHARDT). 
Ferner diirfte noch der geanderten Innervation der Capillaren, die nach einer 
intracutanen Einspritzung auf tritt, auf die ja LUITHLEN und MOLITOR sowie 
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PERUTZ und LASCH hinwiesen und auf die spater noch ausfiihrlicher einge
gangen werden solI, eine Bedeutung fiir die verschiedene Quaddelzeit zukommen. 
LESZCZYNSKI und BLATT fanden, daB die Quaddelzeit beim Pemphigus mit der 
Kochsalzausscheidung im Harn, mit dem Kochsalzgehalt des Blutes, mit der 
Eosinophilie und der Blaseneruption ubereinstimmt. Der Verlauf der Quaddel
reaktion folgt ziemlich genau dem Krankheitsverlauf: Bei Besserung Ver
langerung, bei Verschlimmerung Verkiirzung der Quaddelzeit. 

Bei Kinderekzemen fanden RIBADEAU-DDMAS, MAx LEVY, Dupuy und 
MIGNON, daB die Quaddelresorptionszeit wesentlich verkiirzt sei. PERUTZ und 
GUTTMANN fanden bei der Dermatitis herpetiformis DUHRING Zusammenhange 
zwischen Quaddeldauer und Kochsalz- bzw. Wasserzufuhr. Dagegen glaubt 
NADEL, im Gegensatz zu LESZCZYNSKI und BLATT, annehmen zu miissen, daB 
kein Zusammenhang zwischen der 0dembereitschaft Pemphiguskranker und 
der Quaddelprobe bestehe. Er leugnet auch einen Zusammenhang zwischen 
der Quaddelresorptionszeit und der Chloridmenge in Blut und Harn. 

Uber die pharmakologische Beeinflussung der intracutanen Kochsalzquaddel 
sei auf die auf S. 55 besprochenen Untersuchungsergebnisse von ADLERSBERG 
und PERUTZ verwiesen. 

Chromo lyse. 
Chromolyse nennt UNNA eine Methode der Gewebsanalyse, die es ermoglicht, 

die einzelnen chemischen Bausteine des gesunden und kranken Organismus 
mikroskopisch zu bestimmen, indem durch eine planmaBige Verwendung von 
spezifischen Farbungen und moglichst vielen Losungen das Vorhandensein 
oder der Schwund eines Gewebsbestandteiles nachgewiesen wird. 

Bei der Beschreibung der bisher geschilderten pharmakologischen Verhalt
nisse der Haut wurde mehr als sonst iiblich auf den Zusammenhang der Haut 
mit den Forschungen der physiologischen und physikalischen Chemie, mit den 
Stoffwechseluntersuchungen und mit der experimentellen Medizin verwiesen. 
Es hieBe, wie dies ARzT betont und wie dies immer von BR. BLOCH, LUTZ, 
JADASSOHN, EHRMANN, W. H. GUY, STUMPKE, BOSELLINI u. a. hervorgehoben 
wurde, die genialen Forschungen HEBRAS griindlich miBverstehen, wollte 
man die Haut als ein Organ betrachten, das zwar zu auBerst, aber doch 
abseits yom iibrigen Organismus steht und dessen Erkrankungen ohne jeden 
Zusammenhang mit den Geschehnissen des Gesamtkorpers stiinden. In einem 
tiefschiirfenden Referate auf der Tagung fiir Stoffwechselkrankheiten in Wien 
1925 gibt BR. BLOCH folgende Ubersicht iiber die Beziehungen zwischen 
Stoffwechsel und Hautkrankheiten. BR. BLOCH teilt diese Dermatosen ein in 

1. obligate Stoffwechseldermatosen. Auf Grund ihrer Pathogenese zerfallen sie 
1. in Impragnations- oder Ablagerungsdermatosen (Uratablagerung bei 

Gicht, Calcinosis, Xanthom, Amyloid, BENCE-J ONEssche Dermatose, Ikterus, 
Xanthosis und Aurantiasis); 

2. in Photosensibilitatsdermatosen (Hydroa aestivalis, eventuell Pellagra
erythem); 

3. dyshormonale Dermatosen (Myxodem, Addison, vielleicht Sklerodermie, 
eventuell Ichthyosis, Dermatitis herpetiformis Duhring und Dermatrophien, 
Acne, Menstruations- und Graviditatsdermatosen, Impetigo herpetiformis, 
Acanthosis nigricans). 

II. in fakultative Stoffwechseldermatosen, wie Ekzem, Neurodermitis, Urti
caria, Prurigo, Arzneiidiosynkrasie, exsudative und bullose Erytheme. 

Auch TOUTON bedient sich bei der Besprechung von Stoffwechselstorungen 
und Hautkrankheiten der BLOCHschen Einteilung. 

Randbnch der Rant· n. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 8 
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Ebenso weist E. P. PICK in einem leider nur in einem Autoreferat erschienenen 
Fortbildungsvortrag auf die Zusammenhange der Haut mit der experimentellen 
Medizin hin. 

Die endokrinen Driisen und das autonome N ervensystem sind die beiden 
wichtigsten Faktoren, welche den Zusammenhang zwischen Haut und den 
iibrigen Organen herstellen. Die Leistungen des autonomen Nervensystems 
erstrecken sich auf die Erhaltung der Motilitat des gesamten glattmuskeligen 
Anteiles des Organismus, auf die Kaliberregulierung der GefaBe, ferner auf die 
Sekretion samtlicher Driisen und auf die ErhaItung der Stoffwechselvorgange 
(iiber autonomes Nervensystem und Haut siehe das Sammelreferat von GRU
MACH, deren Ausfiihrungen hier zum Teil wiedergegeben werden). Ferner sei 
auf die "vasomotorisch-trophischen Neurosen" CASSIRERS verwiesen, denen die 
Sklerodermie, die RAYNAUDSChe Krankhheit, die Erythromelalgie, das QUINCKE-
8che Odem u. a. zuzurechnen sind. 

Die StOrungen der Schwei{3sekretion stehen in einem innigen Zusammenhang 
mit dem autonomen Nervensystem. FUr die Ichthyosis konnte AUBERT nach
weisen, daB die Schweillsekretion proportional der Entwicklung der Ichthyosis 
verandert ist und daB auch die Sekretion der Talgdriisen insofern eine Storung 
aufweist, al'! man an den im hoheren Grade veranderten ichthyotischen Stellen 
deutlich Asteatose finden kann. Dies veranlaBte GJORGJEVIC und PAVLOVIC, 
bei Ichthyosis Pilocarpin zu geben. 

Auf die Beziehung der Arrectores pilorum weisen SOBOTKA, KONIGSFELD 
und ZIERL, GUNTHER und ANDRE-THOMAS hin. BUSCHKE und SKLARZ konnten 
beobachten, daB die pilomotorische Erregbarkeit bei Vitiligo innerhalb der hellen 
Partien groBer als in der Umgebung ist, wogegen KREIBICH fand, daB in leuko
dermatischen Flecken nach Reizung keine Cutis anserina auftritt. 

Diese hier nur ganz fliichtig skizzierten Ergebnisse, die gar keinen Anspruch 
auf Vollstandigkeit auch nur annahernd zu erheben beabsichtigen, sollen nur 
den Zusammenhang zwischen Raut und autonomem Nervensystem iIIustrieren. 

Autonomes N ervensystem. 
Die Bedeutung des autonomen Nervensystems fiir pathologische Zustande 

der Haut wurde in letzter Zeit in starkerem MaBe hervorgehoben (LUERSSEN 
und LANGE fiir das Ekzem, BRACK fiir Prurigo, BRILL fiir den "neuTopathischen 
Typ des Ekzems", SPIETHOFF fiir die vasomotorischen Erscheinungen beim 
Ekzem, GRUSS fiir die Urticaria, LEHNER, RAJKA und TOROK fiir die Uber
emplindlichkeitserkrankungen der Haut, SCIDTTENHELM und STOCKINGER fiir 
die Nickelkriitze, PERUTZ sowie PERUTZ und BRUGEL fiir die allergischen Ge
werbedermatosen) . 

Bekanntlich haben EpPINGER und HESS, indem sie die Erfahrungen der 
experimentellen Pharmakologie yom Pilocarpin-Adrenalin-Antagonismus aus 
dem Laboratorium fiir klinische Zwecke heranzogen, das Krankheitsbild der 
Vagotonie geschaffen, wobei sie als Vagotoniker Individuen, die gegen Pilo
carpin, als Sympathikotoniker Kranke, die gegen Adrenalin iiberempfindlich 
sind, bezeichneten. Wie groBziigig und fruchtbringend diese ganz aus
gezeichnete Untersuchung von EPPINGER und HESS war, so muB festgestellt 
werden, daB der klinische Begriff der "Vagotonie und Sympathikotonie" heute 
nicht mehr in seiner usrpriinglichen Form aufrecht erhalten werden kann. 
Die scharfe Trennung der Individuen in Normale und Vago- und Sympathiko
toniker, wie dies von EpPINGER und HESS vorgenommen wurde, ist, wie 
dies auch FRIEDBERG betont, beute nicht mehr durchzufiihren; konnte ja 
gezeigt werden, daB Sympathikotoniker auch gegen parasympathische Mittel 
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und umgekehrt Vagotoniker gegen Adrenalin, Cocain und almlich wirkende Sub
stanzen gleichzeitig uberempfindlich sein konnen. Klinisch kann man sehr haufig 
flieBende Ubergange zwischen diesen zwei antagonistischen Menschengruppen 
finden (Mischformen). So konnten TONIETTI, ScmTTENHELM und STOCKINGER 
sowie PERUTZ zeigen, daB bei Ailergien kleine Dosen von Adrenalin auf 
den ubererregbaren Parasympathicus wirken, also eine "paradoxe, inverse 
Adrenalinwirkung" veranlassen. SMIRNOW und SCHIROKY zeigten in experi
mentellen Versuchen, daB Adrenalin amphotrop wirkt, wobei die Erhohung 
des Tonus des Vaguszentrums die vagotrope Wirkung dieser ailgemein als 
typisch sympathotrop charakterisierten Substanz begunstigt. Auch DANIELO
POLU weist darauf hin, daB die sogenannten "vegetativen Medilcamente" 
amphotrop, d. h. auf die beiden Gruppen des autonomen Systems Vagus und 
Sympathicus emgestellt sein konnen, wobei die Wirkung von der verwendeten 
Dosis und yom Tonus jeder der beiden Alltagonisten abhangig ist. Ferner 
konnten KOLM und E. P. PICK in ihren schonen Untersuchungen zeigen, daB 
Adrenalin durch seine sympathikotrope Wirkung das normale Herz zum systoli
schen Stillstand bringt. Wurde aber das Herz mit Cholin oder ~Kalium vor
behandelt, wurde also dadurch der parasympathische Tonus'gesteigert, so erfolgte 
durch Adrenalin ein diastolischer Herzstillstand. Umgekehrt fUhrte Cholin, das 
durch seine hauptsachlich parasympathikotrope Wirkung das normale Herz 
zum diastolischen Stillstand bringt, nach vorausgegangener Behandlung des 
Herzens mit Calcium zu einem systoliscM,n Herzstillstand. Auch beirn Physo
stigmin, das in kleinElll Dosen beim Menschtlll, eine parasympathische Wirkung 
hat, konnte DANIELOPOLU zeigen; daB es in grof3en Dosen eine amphotrope, 
fast vorwiegend sympathotrope Wirkung ausubt. Es kann bei Personen, deren 
vegetativer Tonus verandert ist, verschieden, entsprechend dem jeweiligen Tonus 
des sympathischen bzw. parasympathischen Gebietes, wirken. 

Es zeig·ten somit die experimentellen und klinischen Erfahrungen, daB der 
Begriff der "Vagotonie" in seiner ursprilnglichen Form nicht mehr aufrecht 
erhalten werden kann, da zu viel Widerspruche dabei bestehen. Es sei 
nur an das leichte Schwitzen der Vagotoniker erinnert. Eine Einteilung in 
Normal-, Vago- und Sympathotoniker laBt sich demnach klinisch kaum mehr 
durchfuhren (v. BERGMANN, CURSCHMANN, FRANK, FRIEDBERG, GRUMACH, 
LEWANDOWSKY, H. H. MEYER, PERUTZ u. a.). Hat doch neuerlich BRILL bei 
der Aufstellung des neuropathischen Typs des Ekzems von "Mischformen" ge
sprochen; ebenso haben LUERSSEN und LANGE bei Untersuchung des vege
tativen Nervensystems bei Ekzematikern feststeilen konnen, daB in der Mehr
zahl der Faile eine gesteigerte Reizbarkeit des gesamten autonomen Nervensystems 
vorhanden war, die sie als eine Teilerscheinung einer "allgemeinen Neuropathie" 
deuteten. Nun hat SCHILF versucht, die Reizbarkeit des autonomen Nerven
systems bei der Vagotonie von der Leitung peripher in die autonom innervierten 
Organe zu verlegen. Auch v. FREY nimmt fur das "Vagusherz" eine celluliire 
Disposition als wesentlich an. Aber auch diese von SCHILF versuchte Erkla
rungsmoglichkeit, die Ursache der Vagotonie nicht in den Leitungsbahnen 
des Vagus und Sympathicus zu suchen, sondern peripher in die von diesen 
Nerven innervierten Organe zu verlegen, gibt keine Erklarung fUr das merk
wfudige Verhalten dieser Individuen. Am ehesten diirften diese Erscheinungen 
unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zusammengefaBt werden konnen, 
wenn man in Analogie mit den Versuchen von E. F. MULLER eine gemeinsame 
Steuerung des autonomen Nervensystems annimmt, wodurch die Veranderungen 
im autonomen Innervationsfileichgewicht eines Gebietes durch entgegengesetzte 
Einstellung des anderen ausbaZanciert werden (PERUTZ und BRUGEL). Und in 
der Labilitat dieser Steuerung sehen PERUTZ und BRUGEL das Wesentliche 

8* 
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bei den Erscheinungen der "Vagotonie" bzw. "Sympathikotonie". Dadurch 
ist es erklarlich, daB der typische Vagotoniker auch gleichzeitig IJJrschei
nungen der Sympathikotonie aufweist, daB er auf Reize parasympathischer 
Natur im allgemeinen parasympathisch, in gewissen Teilen aber auch sympatho
trop reagiert. Die Annahme einer autonomen Steuerung setzt das autonome 
Nervensystem "Vagus und Sympathicus" als funktionelle Einheit voraus. 
E. F. MULLER formulierte auch eine gemeinsame vegetative Steuerung von Haut 
und Lebergebiet. "Peripherie und Splanchnicusgebiet gehoren in ihrer auto
nomen Regulierung so fest zusammen, daB es unter physiologischen und patho
logischen Verhaltnissen bei der geringsten Veranderung im autonomen Gleich
gewicht des Hautorganes zu einer entgegengesetzten Einstellung im Splanch
nicusgebiet kommt und umgekehrt." 

Diese hier etwas ausfUhrlicher besprochenen Untersuchungsergebnisse 
iiber das Verhalten des autonomen Nervensystems lassen sich auch fii.r die 
Pharmakologie der Haut heranziehen. Auf Grundlage der Anschauung, nach 
welcher die vasomotorisch-trophischen Neurosen Folgezustande der patho
logisch veranderten Steuerung des Tonus im autonomen Nervensystem sind, 
wurden von LERICHE und von BRUNING chirurgische Methoden herangebildet 
(periarterielle Sympathektomie), die durch eine Unterbrechung der Leitungs
bahnen den abnormen Reiz auszuschalten bestrebt waren. BRUNING zog auch 
die periarterielle Sympathektomie heran, um durch Anregung der wachstums
fordernden Wirkung eine Au£besserung der Gewebsernahrung und Regene
rationstatigkeit bei varikosen Ekzemen und Ulcerationen herbeizufUhren. 
Von diesen Gesichtspunkten aus gab PERUTZ Insulineirlspritzungen bei der 
RAYNAUDSchen Gangran. . 

Es wurde darauf hingewiesen, daB dem physiologischen Antagonismus der 
beiden autonomen Nerven Sympathicus und Parasympathicus bis zu einem 
gewissen Grade auch ein pharmakologischer entspricht. Der physiologische 
Unterschied besteht darin, daB Reizung der sympathischen Fasern die ent
gegengesetzte Wirkung wie Reizung des parasympathischen Nerven hervorruft. 
Pharmakologisch besteht der Gegensatz darin, daB zwei verschiedene Gift
gruppen im allgemeinen verschiedentlich auf die beiden Nervensysteme ein
wirken. Adrenalin und die ihm verwandten Korper wirken wie eine Reizung 
der sympathischen N erven. (BARGER und DALE brauchen das Wort "sympa
thomimetisch".) Die Gifte der M U8caringruppe: Pilocarpin, Phys08tigmin, 
Muscarin, Oholin, Acetylcholin erregen den Parasympathicus, sie wirken nach 
LANGLEY "parasympathomimetisch". Von den parasympathomimetischen Giften 
wirken Physostigmin und OOOlin hauptsachlich im Sinne erhohter Erregbarkeit, 
Muscarin erregt die Endigungen der parasympathischen Fasern, Atropin liihmt 
sie. Beide Nervensysteme - Sympathicus sowohl wie Parasympathicus -
haben aber eine gemeinsame pharmakologische Reaktion: ihr eigentiimliches 
Verhalten gegeniiber dem Nicotin. Der elektive Angriffspunkt des Nicotins 
ist die das autonome Nervensystem charakterisierende UmschaUungsstelle 
von der priiganglioniiren zur postganglioniiren Faser. Diese Umschlagstelle wird 
durch Nicotin nach anfanglicher Reizwirkung geliihmt. 

Nicotin greift aIle Ganglien des gesamten vegetativen Systems an, die 
Adrenalingruppe den sympathischen, die Muscaringruppe den parasympathi
schen Anteil. 

In letzter Zeit wurde gefunden, daB das Ergotamin, die von SPIRO und STOLL 
aus dem Mutterkorn krystallisierte Base, negativ-sympathikotrop wirkt (ROTH
LIN, AMSLER, KOLM und E. P. PICK). Ihr Angriffspunkt ist peripher und beruht 
auf Liihmung der sympathicusfordernden Nervendfasern: Ergotamin ist der Ant
agonist des Adrenalins. 
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Abb. 13. Schematische Darstellung der antagonistischen Innervation der inneren Organe. 
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L. R. MULLER giht folgendes iihersichtliches Schema an: 

Pharmakologisches Verhalten des 
Sympathischen Systems und Parasympathischen Systems. 

Adrenalin e'l"l'egt die Nervenendigungen 
des sympathischen Systems, bedingt Pu
pillenerweiterung, Vasoconstriction, Pilo
erektion, Beschleunigung des Rerzschlages, 
Erweiterung der Bronchien, Remmung der 
Magen-Darmmuskulatur. 

Ergotoxin lahmt die Endigungen des 
sympathischen Systems, fiihrt zu Vasodila
tation, Rerzverlangsamung durch Lahmung 
der Vasoconstrictoren und Lahmung der 
Accelerantes. 

Muscarin, Pilocarpin usw. e'l"l'egen die 
Endigungen des parasympathischen Sy
stems, bedingen Pupillenverengerung, Kon
traktion der Bronchialmuskulatur, Verlang
samung des Rerzschlages, Kontraktion der 
Magen-Darmmuskulatur und Sekretion der 
Tranen- und Speicheldriisen. 

Atropin lahmt die Endapparate des 
parasympathischen Systems, fiihrt zu Pu
pillenerweiterung, zu Remmung der Tranen
und Speicheldriisensekretion, zu Rerz be
schleunigung, zu Lahmung der Bronchial-
und der Magen-Darmmuskulatur. 

Nievtin lahmt im sympathischen wie im parasympathischen System die Ubergangs
stelle der praganglionaren Fasern zu den postganglionaren Fasern. 

Wahrend die Muscaringruppe die gleiche Wirkung hervorru£t wie eine 
Reizung parasympathischer Nerven, hebt Atropin und die ihm verwandten Sub
stanzen die Wirkung dieser Gifte auf die Erfolgsorgane aut und macht diese 
fiir die Reizung der parasympathischen Nerven unzuganglich. 

Es sei hier betont, daB diese hier gegebene Darstellung grob-schematisch 
ist. So hat ja, wie bereits erwahnt, DANIELOPOLU gezeigt, daB die meisten 
Pharmaca des autonomen Nervensystems sowohl aut den Sympathicus als auch 
aut den Parasympathicus, also amphoton, wirken, ott aber mit Bevorzugung 
eines Teiles, was mit den bekannten Untersuchungen von KOLM und E. P. PICK 
iibereinstimmt. Auch TONIETTI konnte bei seiner "inversen Adrenalinreaktion" 
zeigen, daB das spezifisch sympathomimetische Adrenalin eine Wirkung auch 
auf den Parasympathicus ausiibt, wenn bei einem labilen autonomen Nerven
system der Parasympathicustonus erhoht ist, ein Befund, den auch PERUTZ 
bei seinen Untersuchungen iiber allergische Gewerbedermatosen erheben konnte. 
,Ebenso konnte R. HOFFMANN bei Verwendung variierter Adrenalin-Pilocar
pinkombinationen beziiglich SchweiBsekretion, Speiche1£luB und Zuckeraus
scheidung feststeilen, daB der Wirkungsausfall unabhiingig von dem physio
logischen Angrittspunkt des zweiten Gittes ist, im wesentlichen von dem Er
regungszustand abhiingt, in welchem der ansprechende autonome Nervenapparat 
durch das erst verabreichte Gift versetzt wird. Auch beziiglich des Pilocarpins 
sprechen schon HARNACK und H. H. MEYER von einer- "vagusldhmenden Wir
kung", die GAISBOCK als Folge der verschiedenen Dosierung auffaBte. Doch 
hangt die Wirkung der vegetativen Pharmaca nicht allein von der verwendeten 
Dosis ab, sondern auch vom Tonus des autonomen N ervensystems, so daB die 
erregende Wirkung einer Substanz auf eine der beiden Teile des autonomen 
Nervensystems um so intensiver ist, je hoher der Tonus, und, um so schwacher 
je geringer der Tonus dieses Nervensystems ist. "Viele Tatsachen sprechen 
dafiir, daB Cholin, Adrenalin. Histamin, Pilocarpin und Atropin spezifisch 
sympathische oder parasympathische Gifte darstellen. Sie wirken nicht auf 
den Nerven oder die Nervenendigullg, sondern auf die Zelle selbst. Der Zu
stand und die Art der Zelle ist dafiir bestimmend, ob ein Gift eine Wirkung 
in diesem oder andere Sinne verursacht (SCHILF)." 

Zur Behandlung von Dermatosen, die auf Storungen des autonomen Nerven
systems beruhen, lassen sich diese hier besprochenen Pharmaka heranziehen. 
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Pilocarpin. 
Pilocarpin ist das Alkaloid der Rutacee Pilocarpu8 pennatifoliu8. Es weist, 

wie die Purinbasen einen Pyrimidin-Imidazolring auf: 

/ CHs 
CzHs ' CH-CH· CHz · C-N", 

60 6Hz H~_N/CH 
"'/ o 

Das salzsaure Pilocarpin bildet farblose, in Wasser leicht losliche Krystalle, 
die sehr hygroskopisch sind. Nach dem frillier gegebenen Schema ist es das 
Erregung8mittel de8 Parasympathicu8, fordert also die Tatigkeit samtlicher 
autonom innervierter Organe. So fordert es machtig die Darmbewegung, 
wirkt auf den Herzhemmungsapparat ein. Nach Eintraufeln ins Auge ent
steht durch Erregung der Oculomotoriusendigung Miosis, Akkommodations
krampf und Herabsetzung des intraokularen Druckes. Infolge erregender Ein
wirkung auf den Vagus ist die Magensekretion gesteigert, der Sphincter 
pylori kontrahiert sich starker, die Schleimabsonderung im Dickdarm und die 
Pankreassekretion ist vermehrt. Es wirkt erregend auf den Uterus, Ureter 
und Samenstrang (PERUTZ). Von dermatologischem Interesse ist die Wirkung 
des Pilccarpins auf die Schweif38ekretion: 10-15 Minuten nach der Einspritzung 
rotet sich die Haut, und es edolgt eine auBerordentliche SchweiBproduktion. 
Die Wirkung halt ungefahr 2 Stunden an. Man kann dem Organismus 
wahrend dieser Zeit bis 2 Liter SchweiB entziehen (H. H. MEYER-GOTTLIEB). 
Auch die Speichelsekretion wird angeregt. Es erfolgt SpeichelfluB (bis zu 
3/4 Liter). Durch den starken Gewebszerfall wahrend der Driisentatigkeit be
dingt das Pilocarpin eine Erhohung des Stoffumsatze8 (EICHELBERG). Auch die 
Talgdriisensekretion wird durch Pilocarpin vermehrt, weshalb es zur Forde
rung des Haarwuchses, und zwar nicht nur subcutan, sondern auch lokal 
gegeben wurde (LASSAR). 

In der Dermatologie wurde es zunachst bei Prurigo empfohlen. SIMON, 
MARTINI und L. F. PICK gingen von dem Gedanken aus, durch Pilocarpin die 
SchweiBsekretion, die bei Prurigo sehr gering ist, zu steigern. L. F. PICK sah, 
daB kleine Pilocarpindosen, die langere Zeit hindurch appliziert wurden, einen 
giinstigen EinfluB auf diese Dermatose ausiibten, auch wenn sie-den Kranken 
iiberhaupt nicht zum Schwitzen brachten. BRACK konnte durch eine langer 
dauernde Pilocarpinmedikation (3 Wochen 3mal taglich 5 Tropfen einer lo/Jgen 
Losung) bei einem Falle eine wesentliche Besserung, bei 2 Fallen nur einen 
geringen, kurzdauernden Erfolg feststellen. Die Wirkung des Pilocarpins bei 
Prurigo ist nach den iiberaus wertvollen Untersuchungen von BRACK darauf 
zuriickzufiihren, daB diese Dermatose mit starker Sympathikotonie einher
geht. Nur wird das starke Ubergewicht des Sympathicus durch Anregung 
seines Gegenspielers mittels Pilocarpin wettgemacht und die gesti:irten Stoff
wechselvorgange, als deren Ausdruck BRACK die "alimentare Hamoklasie" 
beobachtete, im giinstigen Sinne beeinfluBt. 

Es wurde schon erwahnt, daB GJORGJEVIC und PAVLOVIC zur Behandlung 
der Ichthyosi8 Pilocarpin verwendeten. Sie geben es in Pillen- und Tropfenform 
0,02-0,03 pro dosi. 

HERXHEIMER und KOSTER empfahlen Pilocarpin bei Parap8oriasi8. 
MUSCHTER beobachtete, daB sich unter Pilocarpin das Exanthem bedeutend 
zuriickbildete. Allerdings diirfte seine Angabe, daB er bis 0,1 Pilocarpin gab, 
wahrscheinlich auf einen Druckfehler zuriickzufiihren sein. Auch KRYSTALO
WICZ sah eine deutliche Besserung, ebenso WEINMANN. Wahrend aber bei 
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denbisherigen Mitteilungen Pilocarpin mit einer auBerlichen Therapie kom
biniert wurde, berichtete LOWENSTEIN iiber Reilung eines Falles von Pityri
asis lichenoides chronica nur durch Pilocarpininjektionen. Nach der BROCQ
schen Einteilung war dieser Fall der "Parapsoriasis en goutte" zuzurechnen. 
LOWENSTEIN ist geneigt, die Wirkung des Pilocarpins bei Parapsoriasis auf die 
direkte Reizung der dem autonomen Nervensystem zugehtirigen Vasodilata
toren zuzuschreiben. FUr diese Ansicht diirften die Befunde von EHRMANN 
sprechen, der iiber Erfolge mit der kombinierten Licht-Arsentherapie bei Pityri
asis lichenoides chronica (Dermatitis psoriasiformis nodularis JADASSOHN) 
berichtet. Durch die Einwirkung des Arsens auf die Capillaren wird die Licht
empfindlichkeit gesteigert, wodurch es zu einer besseren Durchblutung kommen 
kann. Auch FURST berichtet iiber Erfolge bei der Parapsoriasisbehandlung 
mit Pilocarpin, ebenso SAINZ DE AJA. 

Da Pilocarpin als starkstes Diaphoreticum gilt, ware ein Versuch angezeigt, 
dieses Alkaloid bei denjenigen Dermatosen zu geben, bei denen eine Histohydrie 
besteht (Psoriasis, Elczem). Die Maximaldosis des Pilocarpinum hydrochlori
cum betragt pro dosi 0,02, pro die 0,04 g. 

Bei Vergiftungen treten auf: Erbrechen, Diarrhoen, SehstOrungen, Be
nommenheit, Vasomotorenlahmung, Rerzschwache, Dyspnoe, sehr starke 
Bronchialsekretion (Lungenodem, Erstickung), Liihmung des zentralen Nerven
systems, Uteruskontraktionen bis zum Tetanus, unter Umstanden Abortus, 
bisweilen ziemlich pltitzlicher Kollaps (zit. nach ROST). Daher ist das Mittel 
bei Graviden, bei Asthmatikern und bei Kranken, die zu Lungentidem dis
poniert sind, kontraindiziert. 

Bei leichten Vergiftungserscheinungen ist keine besondere Behandlung 
notig, bei schwereren Fallen ist das pharmakologische Antidotum das Atropin. 
Hierbei ist aber immerhin, wie STARKENSTEIN meint, die Gefahr gegeben, daB 
neben der Regulierung in der Peripherie das Atropin doch auch schon seine 
zentral erregende Wirkung zeigen und damit eine Addition der zentralen Er
regung des Pilocarpins mit dem Atropin geben kann. Daher ist es zweckmaBig, 
bei Pilocarpinvergiftungen mit dem Atropin gleichzeitig einen zentral lahmen
den Stoff, z. B. Morphium zu verabreichen (STARKENSTEIN). Bei Kollaps sind 
Exzitantien zu geben. Bei der Erholung laBt zuerst die Speichel-, sodann die 
SchweiBsekretion nacho 

Zu erwahnen ware noch, daB Pilocarpin von Schleimhiiuten und besonders 
vom Unterhautzellgewebe sehr rasch resorbiert wird und daB SpeichelfluB 
und SchweiB schon wenige Minuten nach einer subcutanen Einspritzung auf
treten konnen. Die Wirkung halt 2-3 Stunden an. 

Atropin. 

Der Gegenspieler des Pilocarpins ist das Atropin, das Alkaloid aus der Bella
donnawurzel (Atropa belladonna), das chemisch eine Verbindung des Tropins 
mit der Tropasaure ist. 

H Hs 
H 2C-C-C 

I 
I '" /H CHB • OH 
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H 2C-C-C I 
H HB CaHs 

Tropin Tropasaure 
(Nach WILLSTATTER.) 
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Es sei hier nebenbei bemerkt, daB das Tropin mit dem Ekgonin, dem basischen 
Teil des ebenfalls esterartigen Cocain8, welches in mancher Richtung auch 
ahnliche Wirkungen wie das Atropin entfaltet, verwandt ist. Die ·Tropasaure 
enthalt ein unsymmetrisches C-Atom (C*), kann also links-, rechts drehend oder 
racemisch inaktiv sein. Die Belladonna gehort in die Gruppe jener Solanacen, 
die infolge der Anwesenheit von gleich oder sehr ahnlich konstituierten Alka
loiden sehr ahnliche Wirkungen aufweisen (W ASICKY). Es sind dies die Gat
tungen Atropa, Datura, Hyoscyamus, Scopolia, Mandragora, Duboisia. 

Atropin ist eine in Wasser schwer lOsliche, optisch· inaktive Base, die aus 
Alkohol oder Chloroform in Prismen vom Schmelzpunkt 115~1l6° krystallisiert. 
Das schwefelsaure Atropin ist wasserloslich, bei 1800 schmelzend. Extractum 
belladonnae hat einen Atropingehalt von 1,5%. 

Atropin fibt pharmakologisch einen gegenteiligen Effekt aus wie das Pilo
carpino So hemmt es die Magen- und Darmbewegung, erzeugt schon bei 
2/10000 mg am Auge eine Mydriasis (daher der Name Belladonna), beseitigt 
den Pyloruskrampf bei Ulcus ventriculi, erschlafft die Gallenblase, hebt die 
durch Kalomel bedingte Diarrhoe auf, nach anfanglicher Erregung lahmt es 
am Herzen die Endausbreitungen des Nervus vagus und erhoht dadurch die 
Pulsfrequenz. 

Auf das zentrale Nervensystem auBert das Atropin gleichzeitig erregende 
und lahmende Wirkungen. Wahrend man bis vor kurzem auf Grund von Tier
versuchen dem Atropin eine erregende Wirkung auf das Atemzentrum zuschrieb, 
scheint es neuerdings nachgewiesen zu sein, daB ihm diese Wirkung beim 
Menschen vollstandig abgeht (BORNSTEIN). 

FUr die Dermatologie kommen vor allem die Wirkungen des Atropins auf 
die Driisen in Frage. Durch die Untersuchungen von LUCHSINGER wurde ge
zeigt, daB die schweiBfordernde Wirkung der Muscaringruppe und die hemmende 
Wirkung des Atropins einen peripheren Angriffspunkt hat, da sie experimenteU 
auch nach Durchschneidung des entsprechenden Nerven zu beobachten ist, 
und da bei subcutaner Applikation dieses Mittels dem allgemeinen SchweiB
ausbruch eine lokale SchweiBsekretion vorangeht. Auch PERUTZ konnte bei 
seinen Untersuchungen fiber die Innervation der endourethralen Drfisen finden, 
daB Dosen von Pilocarpin resp. Adrenalin, welche beim Menschen noch keine 
Aligemeinerscheinungen hervorriefen, die Sekretion dieser Drfisen anzuregen 
und daB Atropin ohne Allgemeinerscheinungen zu machen imstande war, die 
durch Pilocarpin erzeugte Drfisentatigkeit zu hemmen. 

Die sekretionshemmende Wirkung des Atropins wird bei Dermatosen her
angezogen, die auf Basis einer Hyperhidrosis entstehen. So kann eine Atropin
medikation die auBere Behandlung bei manchen Ekzemen und Mykosen unter
stiitzen (FURST). Auf die Er8cheinungen der Hyperhidrosi8 wirkt es nur vor
ubergehend. 

Zu bemerken ware, daB Atropin imstande ist, die bei Verabreichung von 
Quecksilber auftretende Salivation zu unterdriicken (FLECKSEDER). 

Da Atropin die hemmenden Vagusreizstoffe beseitigt, so daB das Herz 
rascher schlagt, steigt der arterielle Druck, die Capillaren der Haut erweitern 
sich, die Haut wird rot, die Korpertemperatur steigt. FISCHER untersuchte 
die Druckanderung in den Capillaren. Er fand, daB die Drucksteigerung die 
scharlachrote Hyperamie bedinge, die durch eine ausgesprochene Erweiterung 
der arteriellen Capillarschenkel, die die Dicke der venosen Schenkel erreichen, 
bedingt wird. 

Eine sehr interessante Beobachtung stammt von MEISSNER: Paraphenylen
diamin ruft bei Kaninchen eine eigenartige odematose Schwellung hervor, 
die nur die Zunge und das Bindegewebe von Hals und Kopf betrifft. Dieses 



122 A. PERUTZ: Die Pharmakologie der Raut. 

Paraphenylendiaminodem kann durch groBe und wiederholte Atropingaben 
verhindert werden. 

Zentral iibt Atropin eine erregende Wirkung aus ("Tollkirsche") und be. 
einfluBt ebenso wie das Tetrahydronaphthylamin und Cocain die Nerven
zentren der Warmeregulation. Die zentrale Erregung des Respirationsapparates 
durch Atropin wird bei narkotischen Vergiftungen, namentlich bei Morphin, 
herangezogen. 

Bei Pruritus, Urticaria und Ekzemen, die auf "vagotonischer" Basis beruhen, 
kann Atropin herangezogen werden (BRILL). FINKELSTEIN und WILFOND geben 
es zur Behandlung des chronischen "konstitutionellen" Ekzems, SAKANOUE bei 
Urticaria calorida. Zur Blockierung des Parasympathicus verwendete es PERUTZ 
bei den allergischen Gewerbedermatosen. Doch stellen therapeutische Versuche 
mit vaguslahmenden Mitteln nur symptomatische, voriibergehende Teilfaktoren 
der Therapie dar, welche unmoglich imstande sind, den konstitutionellen 
Faktor irgendwie nennenswert, zumindest auf langere Zeit zu beeinflussen. 
Voriibergehend kann immerhin mit einer Atropinbehandlung ein gewisser Er. 
folg erzielt werden. 

Die Erscheinungen der Atropinvergiftung sind Erregung und nach groBen 
Dosen meist Lahmung einzelner Teile des Zentralnervensystems, Mydriasis, 
Austrocknung der Schleimhaute, heiBe trockene Haut, Dyspnoe, frequenter, 
kleiner unregelmaBiger PuIs; beim paralytischen Stadium: Koma Asphyxie, 
Konvulsionen, Tod. Nach ROST wird als minimale letale Dosis 0,1 g Atropin 
angesehen. Die Mortalitat betragt 12%. 

SCHMIEDEBERG hat folgende Ubersicht iiber die Wirkung verschieden groBer 
Dosen Atropin festgestellt (zit. nach ROST): 0,5-1,0 mg: Trockenheit im Mund, 
Durst. 2 mg: Mydriasis, Neigung zu Pupillenstatre, Pulsbeschleunigung. 3 bis 
5 mg: Kopfschmerzen, Trockenheit im Rachen, Schlingbeschwerden, Heiserkeit 
bis zur Aphonie, Trockenheit der Haut, Mattigkeit, taumelnder Gang, Auf
regung, Unruhen, Bewegungsdrang. 7 mg: die Mydriasis fii.hrt zu Sehstorungen. 
8 mg: rauschahnlicher Zustand, unsichere Haltung, schwankender Gang, er
schwertes Harnlassen, Hautempfindlichkeit laBt nacho 10 mg: Apathie, Storung 
oder Aufhebung des BewuBtseins, Halluzinationen, Delirien. Therapeutisch 
wird bei Atropinvergiftung empfohlen: Wurde eine Atropinlosung getrunken, 
dann Magenspiilungen und Adsorptionstherapie mit Kohle. Gegen die Exzitation 
ist Morphin (0,02-0,03 g) zu geben; im Lahmungsstadium Exzitantien. 

Die Maximaldosis betragt fiir Atropinum sulfurium pro dosi 0,001 (1 mg) 
und pro die 0,003 (3 mg), fiir das Extractum Belladonnae: pro dosi 0,05 und 
pro die (nach Ph. germ.) 0,15, nach Ph. Austr. 0,2. Fiir die Tinctura folior. Bella
donnae betragt die Hochsteinzeldosis 1,00 g und die Hochsttagesmenge 4,00 g. 

Emuydrin ist ein Atropinum methylonitricum, bei dem die allgemeinen, 
das Zentralnervensystem betreffenden Vergiftungserscheinungen abgeschwacht 
sind. Homatropin ist ein synthetisch gewonnener Ester des Tropins mit der 
Mandelsaure. 

Adrenalin. 

Adrenalin, das sich Yom Brenzkatechin ableitet und chemisch ein Methyl. 
CR· OR· CR2 • NR· CRa 

/\,. 
aminoathanolbrenzkatechin II) 

OR "',,;: 
OR 

ist, erregt in ausge· 

sprochener Weise die Endigungen oder vielmehr die neuromuskularen Ver
bindungen des Sympathicus. OLIVER und SCIrAFER sowie CZYBULSKI und 
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SZYMONOWICZ fanden im Jahre 1895 die blutdrucksteigernde Wirkung der 
N ebennierenextrakte. MOORE steUte fest, daB diese Eigenschaft nur das 
Mark der Nebenniere aufweist .. S. FRANKEL meinte 1896, daB diese blut
drucksteigernde Substanz ein stickstoffhaltiges Derivat der Orthodioxybenzol
reihe sei. Aber erst durch die Untersuchungen O. v. FURTHS wurden die 
wichtigsten Vorarbeiten fur die Isolierung dieser Substanz geliefert, so daB 
J OKISHI TAKAMINE und gleichzeitig und unabhangig von ihm ALDRICH das 
Adrenalin in krystaUinischer Form aus der Nebenniere darsteUten. Das Adrenalin 
ist ein Brenzkatechinderivat, und zwar ist das naturlich vorkommende das 
l-Adrenalin. Dieses leitet sich, wie S. FRANKEL und WALTER HALLE zeigten, 
von I-Tyrosin ab, aus dem es durch Carboxylabllpaltung, Methylierung und 
Oxydation im Organismus entsteht: 

OR OH 
/"--- /"---
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Tyrosin p-Oxyphenylathylamin 
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Adrenalin 

Adrenalin steigert den arteriellen Druck durch die starke GefaBverengerung, 
die yom Adrenalin in den verschiedenen GefiWbezirken, besonders in denen 
des Splanchnicus hervorgerufen wird. Diese seine vasoconstr:ctorische Wir
kung hangt von der Erregung der zu den BlutgefaBen gehenden Sympathicus
endigungen abo Die CoronargefafJe werden erweitert, auf die glatte Muskulatur 
wirkt es entsprechend ihrer Innervation. Die SchweifJdrusen werden durch 
Adrenalin nicht erregt, dagegen ruft es eine Sekretionssteigerung der Speichel
und der Talgdrusen hervor und, wie PERUTZ zeigte, auch der endourethralen 
Drusen. Die Adrenalinsekretionssteigerung all dieser Drusen wird durch 
Atropin nicht gehemmt. 

Das eigentumliche Verhalten der SchweiBdrusen wurde von BILLIGHEIMER 
genauer untersucht. Er konnte finden, daB Adrenalin nach Pilocarpin die 
SchweiBbildung hemmt; Adrenalin wirkt auf die schweiBhemmenden Elemente. 
Fur die SchweiBforderung sind zwei Innervationen wahrscheinlich, wahrend 
fur die Hemmung nur die sympathische in Frage kommt. 

MOOG untersuchte den EinfluB von Pilocarpin, Atropin und Adrenalin auf 
die unml~rkliche Hautwasserabgabe und fand, daB Pilocarpin die Durchblutung 
und die Temperatur steigert und gleichzeitig auch dann die Wasserabgabe 
vermehrt, wenn kein SchweiBausbruch festzustellen ist. Atropin macht eben
falls die Haut warm und rot, vermindert aber die Wasserabgabe. Adrenalin 
setzt die Wasserabgabe herab. Ob diese Herabsetzung nur der verminderten 
Durchblutung oder zugleich einem hemmenden EinfluB auf die SchweiBab
sonderung zuzuschreiben ist, konnte MOOG nicht entscheiden. 

Zu erwahnen ware noch folgende Beobachtung: VON ENDO konnte finden, 
daB subcutane Adrenalineinspritzungen beim Kaninchen Alopecie hervor
rufen, nicht aber intravenose. 

Relativ groB ist das AnwendungEgebiet des Adrenalins in der Dermatologie. 
Seine wichtigste Indikation ist der angioneurotische Symptomenkomplex nach 
Salvarsan (siehe KERL). MILIAN war der erste, der dazu das Adrenalin emp
fahl. NAEGELI, sowie FUCHS behaupten, daB subcutane Einspritzung von 0,5 
bis 1 ccm der l%oigen Losung kurz vor der Salvarsaninjektion den angio
neurotischen Symptomenkomplex und die fixen Salvarsanexantheme zu ver
hindern imstande Ware. Wahrend BABATIAN und JUSTER, EICHELBAUM, 
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KLEWITZ, TACHAU u. a. giinstige Resultate damit erzielten, hatte BRUNS-LoWEN
BERG mit dieser Behandlung keinen Erfolg. FORTIG empfahl die intravenose, 
sehr langsame Injektion (1/2 ccm der 1 %oigen Losung), die aber in starker Ver
diinnung gegeben werden solI. Der Erfolg der Adrenalintherapie bei dies en 
Salvarsanschaden ist darauf zuriickzufiihren, daB der bei den Allergien auf
tretende iibermaBige Tonus des Parasympathicus durch Anregung seines 
Gegenspielers gedampft wird, wodurch der Gleichgewichtszustand wieder 
hergestellt werden kann. Daher kann auch, wie es tatsachlich STOKES emp
fahl, Atropin gegeben werden oder eine Kombination von Atropin-Adrenalin 
(BUSMAN, BERNALDEZ). 

Ferner gab ALMKVIST .A:drenalin bei mercuriellen Dermatosen, um der Ge
faBerweiterung entgegenzuwirken. Doch kann, da die GefaBverengerung durch 
Adrenalin nur kurze Zeit dauert und von einer GefaBparese gefolgt wird, die 
Adrenalinbehandlung nur im allerersten Stadium des Quecksilbererythems 
Aussicht auf Erfolg bieten. 

Die anamisierende Wirkung, die Adrenalin auf die Schleimhaut entfaltet, 
zieht UNNA zur Behandlung der subnasalen Sykosis heran. Er empfiehlt, eine 
Resorcin-Adrenalinsalbe in die Nase einzufiihren, wobei das Resorcin die oxy
dative Zerstorung des Adrenalins hintanhalten solI: Resorcin 0,5, Sol. adre
nalini (1%0) 1,0, Ung. neutral. ad 25,0. 

Zur Behandlung der "asthenischen" Form der Psoriasis wird es von SICILIA 
empfohlen. 

Uber giinstige Resultate, die sie bei der Behandlung des Pemphigus er
zielten, berichten amerikanische Autoren (EISENSTADTER und ZEISLER: Adre
nalin und Quarzlichtbehandlung, sowie STILLIANS). 

Auch zur Therapie schwerer Hautverbrennungen wurde Adrenalin heran
gezogen. DOUGLAS berichtet, daB Pinselungen mit Adrenalin zur raschen Heil
wirkung der Brandwunden ohne Fieber und Zeichen von Vergiftung fiihren. 
Umschlage mit Losung 1: 10000-1: 2000 bringen sofort eine Anderung im 
Wundverlauf hervor. Er fiihrt den giinstigen Verlauf auf den vasoconstric
torischen EinfluB in der Wunde und die Kongestion der Umgebung zuriick. 
Subcutan geben es TENENBAUM sowie PLAZA, der es in allen Fallen zur Be
kampfung des Shocks und zur Anregung der Herztatigkeit gab. 

Nach UNNA ist Adrenalin ein Specificum bei Urticaria. Er verordnet es 
innerlich mit einem Zusatz von Syrup. simplex, wobei letzterer die oxydative 
Zersetzung des Adrenalins in der Flasche verhindern solI. Giinstige Erfolge 
erzielten mit der Adrenalinbehandlung der Urticaria HARROWER, ferner BOLTEN, 
der 2mal taglich 1/3 mg Adrenalin gab, und RADU, der berichtet, durch Ein
spritzung von 1 mg Adrenalin innerhalb weniger Minuten eine definitive Hei
lung beobachtet zu haben. HOLLANDER verordnet: Sol. adrenalini hydrochlor. 
(1 : 1000) 10,0, Syr. corticis aurantii 90,00. S. 2 stiindl. 1 Tee16ffel. 

Auch zur Behandlung des Lichen urticatus wird es von UNNA empfohlen. 
Wenn wir uns ein Bild tiber die Wirkung des Adrenalins bei den verschie

denen Dermatosenzu machen versuchen, so konnen wir sagen, daB die Adre
nalinbehandlung tiberall dort Aussicht auf Erfolg zu haben verspricht, wo 
es sich darum handelt, das gest6rte Sympathicus-Parasympathicus-Gleichgewicht 
wieder herzustellen und dadurch der Shockwirkung entgegenzuarbeiten. Je 
akuter die Gleichgewichtsstorung, um so aussichtsreicher der Erfolg. Daher 
die Wirkung beim angioneurotischen Symptomenkomplex nach Salvarsan, 
daher der Erfolg bei schweren Verbrennungen, daher die gtinstige Beeinflussung 
der Urticaria. Bei allen diesen drei Erkrankungen kann es zur Bildung von 
Substanzen kommen, die eine parasympathikotrope Wirkung haben, wodurch 
Erscheinungen ausge16st werden, welche einer plotzlichen "akuten" Vagotonie 
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entsprechen und sich hauptsachlich an den autonom innervierten Organen 
(GefaBe, glatte Muskulatur) auBern. lndem wir also den Sympathicus 
reizen, trachten wir, das durch Parasympathicusreizung gestorte Gleichge
wicht im autonomen Nervensystem wiederherzustellen. Ob dies auch immer 
klinisch gelingt oder gelingen kann, hangt einerseits von der Ansprechbarkeit 
des lndividuums und von der Dosierung abo Es miissen aber Berichte von 
glanzenden Heilerfolgen bei besonders lange anhaltenden Krankheitszustanden 
immerhin mit einer gewissen Reserve beurteilt werden. Die lokale Anwendung 
von Adrenalin bringt nur einen voriibergehenden Erfolg und hat den Nachteil 
der konsekutiven Hyperamie. 

Die todliche Dosis von Adrenalin laBt sich nicht genau weder beim Menschen 
noch beim Tier feststellen (ZIEMKE). Die praktisch therapeutisch benutzten 
Einzeldosen bewegen sich in zehntel und hundertstel Kubikzentimeter der 
kauflichen 1: 1000 - Verdnnnung. 3/4 mg werden vom Menschen vertragen 
(ROST). Werden ganze Milligramme eingespritzt, so kommt es nach vornber
gehender Blutdrucksteigerung zu Blutdruckabfall, zu Lungenodem, zu Lahmung 
der Respiration und zum Tod des lndividuums. KULB, ERB, B. FISCHER, 
BARBOUR U. a. konnten zeigen, daB wiederholte Adrenalininjektionen hoch
gradige degenerative Veranderungen, speziell der Aorta mit Verkalkung, Aneu
rysmabildungen, N ekrose der Mediaelemente mit sekundarer Kalkeinlagerung 
hervorrufen. 

A. W. FISOHER berichtet nber einen Todesfall, der 6 Minuten nachEin
spritzung von 0,01 Adrenalin eintrat. Aueh ZIEMKE berichtet nber 2 Todesfalle 
nach Adrenalineinspritzungen. Eine individuell verschiedene Giftempfindlich
keit ist beim Menschen sic her nachgewiesen. So findet man eine Steigerung 
bei Morbus Basedow und Hyperthyreosen, eine Abschwachung bei Diabetes 
insipidus, Bronchialasthma u. a. 

Ephedrin und Ephetonin. 
Die Vorteile, die das Adrenalin hat, rasch zu wirken, sind aber auch gleich

zeitig Nachteile, wenn man eine langer dauernde Adrenalinwirkung erzielen 

t' 
Abb. 14. Wirkung von 30 mg pro Kilogramm Ephedrin-Merck bei peroraier Applikation am dekapi
tierten Hund. Obere Kurve: Carotisbiutdruckkurve, registriert durch Quecksilbermanometer. 
Untere Linie: Abszisse und Zeit in MinuteD.. Bei dem Pfeil (t) links unten Injektion der genannten 

Menge Ephedrin in die Schiundsonde. (Nach H. KREITlIiAIR, Klin. Wschr. 1926.) 

will_ Die innerliche Darreichung dieser Substanz hat auBerdem noch Schwierig
keiten, da sie leicht oxydiert und wirkungslos wird. Auch der Zusatz von 
Zucker als Syrup, wie es UNNA empfiehlt, scheint mehr theoretische als prak
tische Bedeutung zu haben. Nun wurde in letzter Zeit die Wirkung einer Sub
stanz genauer pharmakologisch analysiert, die dem Adrenalin beziiglich Wir
kung sehr nahesteht, sich aber vom Adrenalin dadurch unterscheidet, daB sie 
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lange dauernd wirkt und auch innerlich eingenommen werden kann. Diese 
Substanz ist das Alkaloid der Ephedra vulgaris, das Ephedrin. 

OH NHCHa OH OH NHCHa 
~II r-"II 
,,-/-~-~-CHa OH"-./-~-1-H 

Ephedrin Adrenalin 

Nach den Untersuchungen von CHEN und SCHMIDT, NAGEL, KAMMERER 
und DORRER, POLLAK und ROBITSCHEK, FR. G. HESS u. a. wirkt es sym
-rathikotrop, indem es die Sympathicusnervenenden erregt. Seine Toxizitat 
1st geringer als die des Adrenalins. Da aber die Beschaffung der Rohdroge und 
die Darstellung dieses Alkaloides Schwierigkeiten bereitete, wurde ein syn
thetischer Korper hergestellt, der die Wirkung des natiirlichen Ephedrins 
hat, das Ephetonin (KREITMAIR). Ephetonin ist ein razemisches Ephedrin. 

e) 
I 

H·C·HO 

e) 
I 

OH·C·H 
I I 

H . C· NHCHa + HaCHN· C . H 
I I 

H·C·H H·C·H 
I I 

H H 
Razemisches Ephedrin = Ephetonin 

(durch Vereinigung von d- und I-Ephedrin). 

Es wurde zunachst bei Asthma und Heufieber gegeben (POTOW und WITT
KOWER, 0. HESS, FISCHER, BERGER, EBSTER und HEUER, ENNSBRUNNER, 
NEUSTADT, TAK.ACS u. a.). Ephetonin gleicht insofern dem Adrenalin (chemisch 
fehlen ihm zwei zyklische Hydroxylgruppen), als es asthmatische Anfalle lOst 
und verwandte Zustande beeinfluBt und eine Blutdrucksteigerung bewirkt. 
In, der Dermatologie wurde es zuerst von PERUTZ empfohlen, urn durch 
Erregung des Sympathicus den EinfluB des iibererregten Parasympathicus, 
wie er bei allergischen Dermatosen beobachtet wird, zu dampfen. Von dies em 
Gesichtspunkte aus gab es auch SACK bei Ekzem und Neurodermitis, KESTEN 
sowie FRANKEL, ferner GREENBAUM bei Urticaria und angioneurotischem Odem. 

MILLER und PmESS fanden, daB Phenylathanolamin starker als Ephedrin 
auf den Blutdruck wirke. Es nahert sich dem Typus der Wirkung des Adrenalins, 
dabei ist dessen Giftigkeit ungefahr 1/3 der des Ephedrins. 

Ergotamin. 

Eine gegenteilige Wirkung wie das Adrenalin entfaltet das Ergotamin. 
BARGER und DALE hatten aus dem Mutterkorn drei Korper isoliert, die sie als 
Trager der Wirkung ansprachen: das p-Imidazolylathylamin, das Paraoxy
phenylathylamin und das Ergotoxin. In dem letztgenannten Korper glaubte 
man den gangranerzeugenden Stoff des Mutterkorns gefunden zu haben. Nun 
gelang es 1921 SPIRO und STOLL mit besonders schonenden chemischen Methoden 
eine Base zu isoIieren, das Ergotamin. Sie gewannen es nach einem Verfahren, 
das dem von WILLSTATTER bei seinen Untersuchungen iiber Chlorophyll und 
Fermente angewandten, nachgebildet ist. Ergotamin hat die Bruttoformel 
C35H33N/jOs. Es ist leicht zersetzlich, bildet aber bestandig gut krystallisierende 
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Salze, von denen das weinsaure Salz unter dem Namen Gynergen in den Handel 
kommt. - Es wurde zunachst von SPIRO pharmakologisch untersucht, der fand, 
daB Verdiinnungen von 1 : 20 Millionen am Meerschweinchenuterus Kontrak
tionen erzeugen. ROTHLIN hat weitere Untersuchungen angestellt und dabei 
gefunden, daB neben der typischen Uteruswirkung auch eine Blutdrucksteigerung, 
wie sie fiir die Secalewirkung charakteristisch ist, durch das Ergotamin aus
gelOst wird. Bei Uberdosierung kann Ergotamin experimentell dieselben Neben
erscheinungen (Gangran, Ergotismus) wie das Secale erzeugen. KAuFFMANN 
und KALK beobachteten am menschlichen Magen nach vornbergehendem Er
regungsstadium ein Nachlassen des Tonus und ganzlichen Stillstand der Peri
staltik. Die Sekretion des Magensaftes wird gehemmt, die Aciditatswerte und 
die Chlorausscheidung sinken. Die Kochsalzkonzentration des Blutes andert 
sich nicht. AnLERSBERG und 0-. PORGES konnten zeigen, daB Ergotamin bei 
Morbus Basedowi wirkt: Die Herzfrequenz wird vermindert, es schwinden die 
Herz- und GefaBgerausche, die Lidspalte verkleinert sich, die Protrusio bulbi 
bildet sich zuriick, Zittern und Schwitzen horen auf. Nach- ADLERSBERG und 
PORGES beruht die Wirkung darauf, daB das Ergotamin ein Antagonist des 
Tyroxins ist, insofern als es die hemmenden Fasern des Vagus und Sympathicus 
zu reizen und die fOrdernden zu blockieren scheint, wahrend Tyroxin die 
fordernden Impulse von Vagus und Sympathicus verstarkt. Diese Befunde 
wurden u. a. von HOTZ, STAEHELIN, NOYONS und BOUCKAERT, KLIMENT, RUTZ, 
A. W. MAYER, HALDER, ROTHSCHILD und JACOBSOHN, sowie von MERKE bestatigt. 
Die Wirkung des Ergotamins beruht auf Lahmung des Sympathicus und Er
regung des Vagus. Darauf beruht die Wirkung bei M. Basedow und die von 
THIEL beobachtete Senkung des Augendruckes bei Glaukom. Auch die von 
RIGLER und SILBERSTERN pharmakologisch naher untersuchte temperatur
herabsetzende Wirkung des Ergotamins ist als Folge der Beeinflussung des 
sympathischen Anteils des Warmeregulationsapparates aufzufassen. Nach 
langerer Verabreichung von Ergotamin tritt eine Herabsetzung des Grund
umsatzes ein. Nach BUFFANO und MASSINI entfaltet Ergotamin nach hoheren 
Dosen und langerer Zeit eine blutzuckererniedrigende Wirkung. Die Toleranz 
fiir Kohlehydrate lieB sich bei Diabetes mellitus erhohen. Es reagiert vor allem 
die nervose Glykosurie auf Ergotamin (BOUCKAERT und SCHAus). Nach CZEC
ZOWSKA und GOTZ bewirkt Ergotamin zuerst einen Anstieg, dem dann ein Abfall 
des Blutzuckergehaltes bis zur Norm und noch darunter folgt. Uber Versuche, 
das Ergotamin bei cerebral-vegetativen Storungen anzuwenden, berichtet 
MAIER, der angab, daB Schlafmittel in ihrer Wirkung durch Ergotamin verstarkt 
werden. Das Hauptindikationsgebiet des Ergotamins ist die atonische Nach
geburtsbehandlung (siehe v. MrKULICz-RADECKI). 

Diese klinischen Beobachtungen wurden auch experimentell erhartet: Am 
Uterus entsteht Tonussteigerung und Beschleunigung des Rhythmus der Be
wegungen. Der Blutdruck ist durch kleine Dosen deutlich gesteigert. Der 
Angriffspunkt ist die glatte Muskulatur der GefaBe. Durch groBere Gaben von 
Ergotamin entsteht durch Lahmung der sympathisch fordernden Nerven
endigungen eine charakteristische Umkehr der Adrenalinwirkung: N ach groBeren 
Gaben Ergotamin sinkt der Blutdruck (AMSLER, KOLM und E. P. PICK), Adrenalin 
vermag ihn nicht zu steigern, sondern fiihrt zu weiterer Blutdrucksenkung 
(DALE). AGNOLI konnte zeigen, daB das Ergotamin auBer einer hemmenden 
Wirkung auf die sympathischen Nervenendigungen des Herzens noch fahig 
ist, die Herzkammer zum diastolischen Stillstand zu bringen. 

Es ergibt sich demnach, daB dem Ergotamin im wesentliohen eine negativ
sympathikotrope Wirkung zukommt. Sein Angriffspunkt ist peripher und beruht 
auf Lahmung der sympathicusfordernden Fasern. 
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In der Dermatologie wurde das Ergotamin von BABALIAN zur Behandlung 
der Urticaria herangezogen. Er gab es oral, und zwar 2-3 mg taglieh durch 
2-3 Wochen. BRAOK empfahl Ergotamin bei Prurigo, da er fand, daB diese 
Erkrankung sich durch eine· Ubererregbarkeit des Sympathicus auszeichnet. 

Doch muB hervorgehoben werden, daB Ergotamin kein indifferenter K6rper 
ist. HANDOVSKY und DIETRICH halten zwar die leichten Nebenwirkungen, 
wie Kopfschmerzen, Nausea, Erbrechen und Kollapszustande durch Einhaltung 
einer maBigen Dosierung fUr vermeidbar. Immerhin sind auch bei mittleren 
Dosen unangenehme Nebenwirkungen beschrieben worden. So sah PANTER 
in einem FaIle von Morbus Basedowi, der mit Gynergen behandelt wurde, toxi
sche Storungen von seiten des Zentralnervensystems, wie sie bei Tabes dorsalis 
vorhanden sind: reflektorische Pupillenstarre, Fehlen der Patellar- und der 
ubrigen Sehnenreflexe. 

Wenn auch im allgemeinen die gangranerzeugende Wirkung des Ergo
tamins in den gewohnlichen Mengen nicht in Erscheinung tritt, so sind doch 
nach HEYER Kranke, die Symptome von neuropathischer Diathese oder Angio
neurose aufweisen, immerhin gefahrdet. Dieser Autor beschreibteinen Fall, 
der nach Injektion von 1 ccm Gynergen und peroraler Verabreichung von drei
mal taglich einer Tablette an vier Tagen eine schwere Gangran beider Unter
schenkel bekam, die eine Amputation erforderlich machte. Der Fall von CAFFIER 
(Extremitatengangran) ist nicht unbedingt dazu zu zahlen, da die Kranke 
auBerdem noch Secale erhielt. Auch GOLDBERGER beschreibt einen Fall von 
beginnender Gangran an den unteren Extremitaten nach Gynergenmedikation. 
Wichtig ist, daB mit Theophyllin diese Nebenerscheinung erfolgreich bekampft 
wurden. GOLDBERGER empfiehlt das Theophyllin als Prophylakticum. NIELSEN 
beschreibt einen Suicidversuch mit 15 mg Gynergen (entsprechend 30 g Secale). Es 
trat ein katatonischer Stupor auf, Zittern in gewissen Muskelgruppen, hochrote 
Farbung der Extremitatenenden, die das Aussehen einer Erythromelalgie zeigten. 

v. MIKULICZ-RADEOKI bezeichnet als gunstigste Dosis 0,25 mg Ergotamin
tartrat. 

Nicotin. 

Nicotin ist sowohl von experimentell-pharmakologischer als auch von 
klinisch-toxikologischer Bedeutung. Es ist ein Alkaloid, das sich in den Blattern 
der Solanaceengattung Nicotiana vorfindet. Durch Analyse und Synthese ist 

H2C-CH2 

/'" I I 
seine Konstitution als l-a-Pyridil-p-N-Methylpyrrolidin I I-HC CH2 sicher-

'-/ "./ N NCH3 

gestellt. Von Interesse sind seine Beziehungen zum Prolin, der a-Pyrrolidin
carbonsaure, aus dem es sich in der Pflanze biIden soll (zit. nach WASICKY). 

Nicotin ist eines der starksten Gifte. Man halt es sogar fUr weit toxischer 
als Coniin, Atropin oder Physostigmin. Nach ERBEN betragt die toxische 
Dosis 50-60 mg. Nicotin lcann auch von der Haut aus zur Resorption gelangen. 

Durch die klassischen Untersuchungen von LANGLEY wurde festgestellt, daB, 
wie Curare elektiv auf die motorischen Nervenendigungen wirkt, Nicotin nach 
kurzer Erregung die Ganglien, welche den Reiz von der praganglionaren (proxi
malen) zu der postganglionaren (distalen) Fasern uberleiten, lahmt. "Diese 
Entdeckung bot LANGLEY eine wichtige Handhabe zur Untersuchung des 
autonomen Nervensystems, da der elektive Angriff des Nicotins die Entschei
dung daruber gestattet, in welchem der oft zahlreichen Nervcnknoten, die eine 
autonome Faser passieren, sich ihre Umschaltestelle befindet" (MEYER- GOTTLIEB). 
"Immer wird die Umschaltungsstelle durch Nicotin nach einer anfanglichen 
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Reizwirkung gelahmt, gleichgiiltig, in welcher Region sich del' Ort del' Endigung 
del' zentralen Faser und ihre Umschaltung auch findet, und welche Funktion 
auch die postganglionare Faser als motorische, hemmende odeI' sekretorische 
besitzen mag. 

Ferner iibt Nicotin eine erregellde, dann lahmende Wirkung auf das Zentral
nervensystem aus. Beim Herzen erfolgt anfanglich Hemmung del' Herztatigkeit 
bis zum voriibergehenden Stillstand, sodann Blutdrucksteigerung durch Erregung 
del' vasomotorischen Ganglien und Pulsbeschleunigung, schlieBlich Erweiterung 
del' GefaBe und Blutdrucksenkung. Da Nicotin die Ganglien des parasympathi
schen Oculomotorius und die des Sympathicus beeinfluBt, erfolgt Verengerung 
del' Pupille und Akkommodationskrampf, dann Erweiterung. Klejne Dosen von 
Nicotin fUhren zu einer starken Erregung del' Darmperistaltik. Nicotin fiihrt 
zu einer H ypersekretion del' Driisen, namentlich del' Speichel- und SchweifJ
drUsen. LUCHSINGER fand, daB Nicotin nach vorheriger Durchschneidung des 
Ischiadicus nicht mehr odeI' nur imdeutungsweise wirksam ist. Es unterbricht 
nach anfanglicher Erregung del' Ganglienzellen des Grenzstranges die fiber
leitung des Reizes yom pra- zum postganglionaren Neuron. Abel' neben del' 
peripheren Wirkung auf die SchweiBsekretion erregt Nicotin ebenso wie Pilocarpin 
und Physostigmin auch die spinalen SchweifJzentren (HARNACK und H. MEYER). 

In del' Therapie wurde das Nicotin bzw. die Folia nicotianae bis zur Mitte 
des vorigen Jahrhunderts noch vielfach verwendet, so gegen Pertussis, Asthma, 
Cholera und Obstipation, bis durch verschiedene Todesfalle, die sich nach 
Verabreichung von Tabak zu Klistieren ereigneten, und durch einen Giftmord, 
del' durch den Chemiker STAS zur Aufklarung kam, del' toxikologischen Seite 
groBes Interesse beigebracht wurde und das therapeutische Interesse allmahlich 
schwand. Trotzdem festgestellt wurde, daB Nicotin zu den heftigsten Giften 
gehort, taucht es immer wieder in del' Therapie auf. 

Auch in del' Dermatologie wurde es therapeutisch herangezogen. Bekanntlich 
ist es auch heute noch ein beliebtes und wirksames Mittel gegen Blattlduse und 
wird auch in del' Veterindrmedizin gegen parasitare Hautkrankheiten empfohlen. 
Nach E. MERCK war HEBRA der erste, del' es auch fiir die Humanmedizin empfahl. 
Er verwendete es aber auch noch als Nicotinquecksilberchlorid bei Syphilis 
cutanea ulcerosa und syphilitischer Roseola als innerliches Antilueticum. Die 
Wirkung dieses Mittels wurde angezweifelt. PRAAG meinte, daB sich Nicotin fUr 
die Behandlung chronischer Dermatosen eignet, wenn man seine stabileren Salze, 
wie das Salicylat, Tartrat oder Oxalat verwendet. TANZER hat eine etwa 0,7% 
Nicotin enthaltende 'Heije zur Behandlung der Scabies, Pityriasis versicolor, 
parasitarer Ekzeme und ahnlicher Affektionen empfohhin. Auch LEISTIKOW hat 
es bei Pruritus cutaneus als juckstillendes Mittel und beini Eczema prurigi
nosum capitis empfohlen. BROCQ verwendete zu Waschungen bei pruriginosen 
Erkrankungen Tabakblatterabkochungen. Da aber berichtet wurde, daB bei 
Behandlung mit Nicotinseife Pulsveranderungen und Erbrechen auftrat, was 
eigentlich bei dem hohen Nicotingehalt der Seife und bei del' Resorptionsfahig
keit del' Haut fiir dieses Alkaloid zu erwarten war, beniitzte WOLTERS eine 
Lanolinsalbe mit 0,1% Nicotinsalicylatzusatz, das Eudermol, namentlich bei 
Scabies. Auch in del' Veterinarmedizin erwies sich nach FETTIeH sowie nach 
KOLLICKER die Nicotinsalicylatsalbe bei nicht parasitaren Ekzemen, bei Favus, 
Sarcoptes- und Acarusraude als wirksam. DaB bei del' Behandlung mit Nicotin
praparaten groBe Vorsicht notwendig ist, beweisen zwei Vergiftungsfalle, iiber 
die WEILL, DUFOURT und DELORE berichten: Zwei Madchen, denen man im 
Laufe des Nachmittags die Kopfhaut mit einer NicotinloSUllg eirtgeriebell hatte; 
erkrankten gegen Abend mit Cyanose, Koma, Gliederzucken, unfiihlbarem PuIs, 
Erbrechen, Durchfall, Fieber bis 39°. 

Handbuch dcr Haut- U. Gcschlechtskrankheiten. V.I. 9 
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Pepton. 
In die Gruppe dieser Substanzen gehort auch das Pepton. Peptone sind 

hydrolytische EiweiBprodukte, die in Wasser lOslich sind, durch Ritze nicht 
koagulieren und auch nicht durch Ammonsulfat fallbar sind. Sie sind leicht 
diffusionsfahig, geben die Biuretreaktion und sind in ihrer Toxicitat sehr ver
schieden. Witte-Pepton, das von NOLF, Gow u. a. therapeutisch herangezogen 
wurde, besteht aus einer Verdauungsmischung, die reich an Albumosen ist. Es 
wird durch Verdauung von Fibrin hergestellt. Aus ihm konnen primare und 
sekundare Proteosen leicht durch Aussalzen in geeigneten Konzentrationen 
gewonnen werden. 

Bekanntlich konnten BIEDL und KRAus feststellen, daB Witte-Pepton, 
intravenos Runden und Meerschweinchen eingespritzt, ahnliche Erscheinungen 
auszulosen imstande iat, wie sie bei der Anaphylaxie beobachtet werden. Nun 
konnte BRACK bei seinen Untersuchungen iiber die Bedeutung der alimen
taren Ramoklasie bei Prurigo finden, daB die orale Einverleibung kleinster 
Mengen Pepton beziiglich WIDALscher hiimoklasischer Krise denselben EinfluB 
ausiibt wie die Einnahme von 200 g Milch - ein Befund, der von PERUTZ 
und BRUGEL bestatigt wurde. BRACK konnte feststellen, daB die Prurigo eine 
Dermatose sei, die sich durch Ubererregbarkeit des Sympathicus auszeichnet: 
Es trat nach Peptonzufuhr im Blute eine Anderung des Kalium-Calcium
quotienten zugunsten des Kaliums auf. 

Andererseits konnten PERUTZ und BRUGEL feststellen, daB bei Kranken 
mit vagosympathischer Gleichge;wichtsstOrung im Sinne einer Vagotonie 
Pepton eine entgegengesetzte Wirkung veranlaBt - eine Steigerung der Para
sympathicusfunktion: .Anderung des Kalium-Calciumquotienten zugunsten 
des Calciums. Beim normalen Individuum mit stabilem vagosympathischen 
Gleichgewicht wirkt Pepton gar nicht oder amphoton, bei labilem vagosym
pathischem Gleichgewicht wrrkt es amphotrop, und zwar bei parasympathischer 
Ubererregbarkeit vagotrop, bei sympathischer sympathikotrop. Wurde durch 
Ergotaminder Sympathicus ausgeschaltet und nachher Pepton gegeben, so wurde 
die Wirkung besonders kriiftig nach der parasympathischen Seite hin verschoben. 
Der merkwiirdige Befund, daB Pepton einmal eine Calcium-, das andere Mal 
eine Kaliumvermehrung bewirkt, hat mithin seine Analoga in den Befunden 
der experimentellen Pharmakologie. Nach PERUTZ und BRUGEL ist die Dy
namik des Peptons, reizauslosend zu wirken, seine Wirkungsrichtung ist ab
hangig von der Labilitat des vagosympathischen Gleichgewichtes so zwar, daB 
bei bestehender Vagusiibererregbarkeit eine parasympathische Wirkung, bei 
pestehender Sympathicusiiberempfindlichkeit das Gegenteil auftritt (Prurigo). 

Die Peptontherapie verdankt ihre Einfiihrung den Untersuchungen iiber 
den Peptonshock (DE WAELE) und iiber die Vorbeugung des anaphylaktischen 
Shocks durch praventive Peptoneinspritzungen. So wurde es von AULD bei 
,Asthma gegeben. ,PAGNIEZ, sowie WIDAL, ABRAMI und BRISSAUD gaben Pepton 
per os und CORDIER gebrauchte Peptonklistiere. Das Pepton scheint fUr die 
meisten Substanzen, welche Anaphylaxie verursachen, polyvalent zu sein. 

In der Dermatologie wurde Pepton hauptsachlich, bei Urticaria heran
gezogen. So empfahl es ROSKAM, vor den Mahlzeiten zu nehmen. J ONSCHER 
hatte bei der Behandlung des Lichen urticatus gute und dauernde Erfolge. 
VALLERy-RADOT, PASTEUR und BLAMOUTIER geben bei Strophulus Fisch
und Fleischpepton, ebenfalls vor den Mahlzeiten und empfahlen bei allen 
digestiven anaphylaktischen Dermatosen Vorfiitterung mit Pepton. REINS
BERG empfahl es fiir die Behandlung 'jener allergischen Dermatosen, bei welchen 
das Allergen nicht bekannt und daher eine 'spezifische Desensibilisierung 
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unmoglich ist. FORREST HERDIEN gibt subcutane Injektion von 50frjger Pepton. 
losung bei stark juckenden, nassenden und licheninfizierten Ekzemen, PAISSEAU 
und ALCHECK bei Purpura haemorrhagica. Bei Prurigo wurde es von BRACK 
h~rangezogen. LUITHLEN empfahl bei Nahrungsuberempfindlichkeitsfallen die 
ihre Artspezifizitat bewahrenden Peptone (Dos. 0,1), aus Weizen, Ei, Milch, 
Kalb., Rind., Schweinefleisch usw. zu geben. URBACH und WIEDMANN gaben 
bei einem Knaben, der an einer Prurigo simplex acuta .BROCQ (Strophulus) 
litt, die durch fiberempfindlichkeit gegen gewisse FleischeiweiBe und EiereiweiB 
bedingt war, peroral spezifisches Fleischpepton. 

Zur pharmakologischen Priifnng des autonomen Nervensystems. 
Zur Feststellung der Beziehungen des autonomen Nervensystems zu den 

Storungen der Haut lassen sich die pharmakologischen. Priifungsmethoden, 
wie sie in klassischer Weise EpPINGER und HESS vor 20 Jahren vornahmen, 
heranziehen. Die eben besprochenen vegetativen Pharmaka sind ganz besonders 
geeignet, einen gewissen Einblick in den Funktionszustand dieses Nerven. 
systems zu gewahren: Adrenalin, Pilocarpin und Atropin werden vorzuglich 
fur diese Zwecke herangezogen. EpPINGER und HESS injizierten diese. Sub· 
stanzen subcutan. Spater ging man zur intravenosen Einverleibung uber 
'(CSEPAI, SANGUINETTI, PLATZ, BRILL), weil dadurch den resorptiven Verhalt· 
nissen bis zu einem gewissen MaBe Rechnung getragen wird. Der Unterschied 
zwischen der intravenosen und der subcutanen Injektion ist derselbe wie bei 
der therapeutischen Einverleibungsart. Zweifelsohne ist bei der intravenosen 
Einspritzung die Wirkung auffallender, rascher und einer Kontrolle besser 
zuganglich. Doch halt BERTHA ASCHNER fiir gewisse FaIle die subcutane Appli. 
kation fiir zweokma.Biger, weil dadurch die Moglichkeit einer langsameren Be. 
'obachtungsdauer und die Vermeidung zu hoher intravenoser Dosen gegeben ist. 

Viel wichtiger ist die Frage der Dosierung der zu verwendenden Reagenzien. 
Die Fe,inheit der Reaktion nimmt zu, je mehr sich die Menge des einzuverleibenden 
Mittels der eben noch wirksamen Schwellendosis niihert. Wie die Untersuchungen 
von DIERKS zeigten, sind gerade die kleinen Mengen, die zum AuslOsen einer 
Reaktion herangezOgen werden, von groBer' Wichtigkeit. Aus diesen Unter 
suchungen ergibt sich ferner, daB der saure oder alkalische Gehalt einer Losung 
die Wirkung eines Mittels verstarken kann. Es ist daher notwendig, die Losung 
-immer frisch herzustellen, damit nicht durch Anderung des PH Fehlerquellen 
,dieser Art sich ergeben wiirden. Der Vorschlag, die Dosierung nach Kilogramm 
Korpergewicht vorzunehmen, ist auch nicht zweckmaBig. DANIELOPOLU weist 
darauf hin, daB beispielsweise die intravenose Dosis Atropin, die notwendig 
jst, um den Parasympathicus zu lii.hmen (11/2 mg Atropin), beim Erwachsenen 
und beim Saugling, dieselbe ist. 

a) Un t e r s u c hun g e n a m Aug e. 
Es wird die LOWIsche Reaktionherangezogen. ROSENTHALER und HOLZER 

konnten feststellen, daB die Eintraufelung von' Adrenalin (LoWIsche Reaktion) 
in das Auge eines Kaninchens keine Wirkung ausubt. Wenn aber diese Tiere 
durch Typhusbacillen sensibilisiert waren, trat nach Adrenalininstillation My. 
driasis ein. Beim menschlichen Auge kann Adrenalin den Tonus des Sphincter 
pupillae nicht uberwinden. Hat aber der Tonus im sympathischen Gebiet eine 
allgemeine Steigerung erfahren, so ist Adrenalin imstande, als Mittel, das den 
sympathisch innervierten. Dilatator pupillae reizt, eine starke Mydriasis zu 
erzeugen. Eine Adrenalinmydriasis wurde also anzeigen, daB der sympathische 
Apparat deI: Iris an sich. erregbarer oder aber, daB er durch den antagonistisch 

9* 
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wirkenden parasympathischen Oculomotoriusapparat' weniger als normal gehemmt 
ist. Die Adrenalinpupillenerweiterung wiirde fUr eine Tonuserhohung des Sym
pathicus oder fur eine 'Tonusherabsetzung des parasympathischen Oculomotorius 
sprechen. 

Es werden den Kranken 1-2 Tropfen einer Adrenalinlasung 1: 1000 in 
das Auge eingetraufelt. PERUTZ gab auch einen Tropfen einer 0,001 %igen 
Physostigminlasung. 

b) A d r e n a Ii n. 
Man injiziert subcutan 0,5 mg, intravenas 0,01 mg. Der gesunde Mensch 

beko:p:unt kurze Zeit nach der Einspritzung Herzklopfen. Blasse des Gesichtes, 
'Unruhe. Diese Symptome treten nach EpPINGER und HESS beirn "Sympathiko. 
toniker" irn verstiirkten MaBe auf. Beirn Normalen erfolgt 5-10 Minuten nach 
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Abb. i5. Inverse AdrenaJinreaktion. 
(Nach PERUTZ,> 

- Blutdruck. - - - PuIs. 

, 

Adrenalineinspritzung eine Blut. 
drucksteigerung bis zu 150 mm Hg, 
welche nach 10-20 Minuten ab
klingt. Nun konnte TONIETTI nacho 
weisen, daB beim sensibilisierten 
Individuum (Mensch und Tier) 
intravenase Ein~erleibung kleinster 
Mengen Adrenalins eine "inverse 
Reaktion" auslasen, ein Befund, der 
VOnSOHITTENHELM undSTOOKINGER 
sowie PERUTZ bestiitigt wurde: 
Werden einem sensibilisierten Indi· 
viduum 0,01 mg Adrenalin intra· 
venas eingespritzt, so erfolgt im 
Gegensatz zur Norm eine voriiber
gehende BZutdrucksenkung , die 
TONIETTI darauf zuriickfiihrt, daB 
solche kleinste Gaben vonAdrenalin 
auf den iiberregbaren Parasym. 
pathicus mehr einwirken als auf 
den Sympathicus. Die Blutdruck· 
senkung erlangt ihren Tiefpunkt 
10 Minuten nach der Injektion. 
Auch der Puls erfiihrt eine Be
schleunigung, welche durch die 

anregende Wirkung des Adrenalins auf die sympathischen Nervi accelerantes 
bedingt ist. Als pathologisch ist eine Pulsbeschleunigung dann anzusehen, 
wenn ihre Zunahme 30 Schlage in der Minut~ iibersteigt. 

Die hyperglykamische Kurve nach Adrenalin ist nicht zu verwerten, da auch 
Normale nach Adrenalin' hohe Blutzuckerwerte aufweisen und da die Hyper. 
glykamie von dem KohlehYc:lratgehalt der Nahrung unq. dem Glykogengehalt 
der Leber abhiingig ist. Wohl ist eine Glykosurie nach Adrenalin als Zeichen 
einer Ubererregbarkeit des sympathischen Systems aufzufassen, wiewohl dem 
Auftreten oder Fehlen der Glykosurie keine zu groBe Bedeutung fUr die Diagnose 
'1,Sympathikotonie" beigelegt werden darf (PLATZ). 

c) P il 0 car pin. 
FUr die Beurteilung einer Pilocarpinwirkung kommen in Betracht: die Ver. 

'anderungen der Pulsfrequenz, die Speichelabsonderung, die SchweiBsekretion, 
,der Blutdruck und die Beobacht'ung an der Pupille. 
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Bekanntlich lOst eine wirksame Pilocarpinmenge einen SchweiBausbruch mid 
vermehrte Speichelabsonderung aus. Die diesbeziiglichen pharmakolqgisch
physiologischen Verhaltnisse sind hinlanglich studiert und einwandfrei geklart. 
Anders das Verhalten des Pilocarpins beziiglich Pul!>frequenz. 

Da der Vagus der inhibitorische Nerv des Herzens ist, miiBte nach Pilo
carpineinverleibung eine Bradykardie auftr.eten. Die bisherigen klinischen 
Beobachtungen widersprechen ganz dieser Annahme. So konnte JULIUS BAUER. 
nach Pilocarpin-Injektionen immer nur eine Tackykardie beobachten, ebenso 
EpPINGER und HESS sowie LEHMANN. Auch PLATZ und BRILL konnten in 
ausgedehnten Untersuchungen niemals Bradykardie, sondern stets nur eine 
Tachykardie feststellen. Ebenso. konnte dies PERUTZ bei Untersuchung 
allergischer Dermatosen beobachten. Nur BARLOCCO will bei seinen Vago
tonikern eine Pulsverlangsamung gesehen haben . 

. Eine befriedigende Erklarung, warum Pilocarpin, das vaguserregend wirkt, 
eine Pulsbeschleunigung statt der erwarteten Bradykardie hervorruft, laBt sich 
zur Zeit nicht geben. 

Die Frage nach der Applikationsart ist fiir das Pilocarpin viel einfacher wie 
fiir das Adrenalin. Konnte doch PLATZ keinen anderen Unterschied zwischen 
der subcutanen und intravenosen Einspritzung feststellen, als den des zeitlichen 
Ablaufes: Der Effekt tritt bei der intravenosen Injektion viel schneller ein als 
bei der subcutanen. 

Als Dosierung verwendet bei der subcutanen Injektion BAUER 7 mg, LEH~ 
MANN 8-10 mg, PLATZ 21/2 mg. PERUTz nahm Dosen von 0,5-1 mg Pilo. 
carpin-Chlorhydrat. Diese Dosis lost bei den meisten Menschen keine nennens
werten Reaktionen aus. Als positiv wurde nach PLATz der Versuch dann gewertet, 
wenn eine Vermehrung der Pulsschlage urn 10-22 Schlage pro Minute erfolgte . 

. Als erstes Zeichen einer Wirkung tritt eine Rotung des Gesichtes' auf, die 
Patienten berichten iiber Hitzegefiihl im Kopf, dann erfolgt eine vermehrte 
Speichelabsonderung, etwafl spater tritt das Schwitzen zunachst an der Stirn
Haargrenze ein. Bei vielen Kranken tritt Harndrang oder Blasentenesmus auf. 

d) A tr 0 pin. 
0,5-1 mg Atropin subcutan eingespritzt, lahmt die Nervenendigungen des 

parasympl!-thischen Systems. Es tritt daher eine Pulsbesckleunigung auf. Doch 
beobachteten BAUER, KAUFMANN, DONATH u. a. bei Dosen unter 0,5 mg eine 
Bradykardie, die als "paradoxe" oder"inverse" Atropinwirkung bezeichnet 
wird. Nach PLATZ diirfte die Wirkung kleiner Atropingaben auf Vagusreizung 
beruhen. Nach intravenoser Einspritzung von 0,5 mg Atropin tritt eine. sofortige 
Pulsbeschleunigung auf. Wenn nachsubcutaner Injektion von 0,5 mg Atropin 
der PuIs um mindestens 20 Schlage in der Minute frequenter wird, Herzklopfen 
und Trockenheit im Munde oder Rachen auf tritt, spricht dies fiir einen erhOhten 
Vagustonus. 

e) Me c han i s c h e P r ii fun g. . 
ASCHNERScher . Bulbusdruckversuch:' Wird auf den Bulbus ein inaBig starker 

Druck ausgeiibt, so erfolgt reflektorisch iiber den Trigeminus eine Eri'egung 
des Vaguszentrums und somit eine Bradykardie. Dieses Phanomep. tritt nach 
EpPINGER und HESS bei vagotonischen Individuen auf und laBt sich durch 
Atropin leicht beheben. . 

Der TSCHERMAKsche Vagusdruckversuch: Driickt man den Nervus vagus 
in seineni Verlaufe entlang der Carotis, so gelingt es oft, starke PuIsvedang-
samungen auszulosen. . 

Der ERBENsche Versuch ist dann positiv, wenn einige Sekunden nach 
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Vorwartsbeugenlassen des zu Untersuchenden 6-8 langsame Pulsschlage auf
treten, urn. dann die alte Frequenz wieder zu erreichen. 

PLATZ gibt folgende kurze Ubersicht iiber das Vorgehen bei der pharma
kologischen Priifung des vegetativen Nervensystems. 

"I. Tag. 
Injektion· von 0,5 mg Adrenalin subcutan oder 0,01 mg intravenos. Vor. 

zunehmen sind 
1. Blutdruckmessung, 
2. Pulszahlung, 
3. Untersuchung des Blutes auf Zucker, 
4. Untersuchung des Harns auf Zucker. 

125 l75 
120 170 
115 165 

iBZ~i~Z 
100~150 

., 95~145 
;; 90".140 
Il., 85§135 

80~130 
75~125 

~Z~i~Z 
60 110 
55 105 
50 100 
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I. Normale Erregbarkeit des II. tlbererregbarkeit im para-
vegetativeu N erveusystems : sympathischen System: Nach 
MiWige BIutdruck- und Puls- Adrenalin Pulsfrequenzver-

frequeuzvermehrung nach minderuug bei Blutdruckstei-
AdrenaIin, geringe Pulsbe- gerung, nach Pilocarpin starke 
schleunignng nach Pilocarpin Pulsbeschleunigung, starker 

und Atropiu. SchwelBausbruch und Spei-
Keine Nebenerscheinungen. cheUnS; 'I;rauentraufelu und I tlbelkeit. 

III. Ubererregbarkeit 
im sympathischen System. 
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III. Ubererregbarkeit im 
sympathischen System: Nach 
Adreualin starker Blutdrnck-
austieg bei gIeichzeitiger Puls-
beschleunigung und die be-
kannten N e benerscheinungeu. 
Nach Pilocarpin uud Atropin 

normale Reaktion. 

Abb: 16. Graphische Darstellung der Wirkung von Adrenalin, Pilocarpin und Atropin 
auf PuIs und Blutdruck. (Nach L. R. MULLER.) 

3. und 4. sind nicht unbedingt notwendig. AuBerdem ist noch darauf zu 
achten, ob Erscheinungen, wie abnorme Blasse des Gesichtes, Kopfschmerzen, 
Herzklopfen, Tremor der Hande, erhohte Dermographie, Steigerung der Reflexe 
und respiratorische Arhythmie auftreten. 

II. Tag. 
Injektion von 1 mg Atropin subcutan oder von 0,75 mg intravenos. Zu 

achten auf: 
1. Verhalten des Pulses. 
2. Auftreten von Pharynxsymptomen (Trockenheit im Rachen). 
3. Allgemeinerscheinungen, wie Herzklopfen und Kopfschmerzen. 
III. Tag. 
Injektion von 0,01 g Pilocarpin subcutan oder 0,0075 g intravenos. Zu 

achten auf: 
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1. Verhalten des Pulses. 
2. Speichelsekretion (Messen des innerhalb der ersten Stunden nach der 

Injektion abgesonderten Speichels). 
3. Rotung der Gesichtshaut. 
4. SchweiBabsonderung. 
5. Magen-Darm- und Blasensymptome." 

Endokrine Driisenstorungen. 
l.Jber die Beziehungen von Hautveranderungen zu Storungen der endo

krinen DrUsen unterrichten uns Arbeiten, die in den Ergebnissen von BOSEL
LINT, CEDERKREUTZ, GANS, PuLVERMAOHER und v. ZUMBUSOH niedergelegt 
sind. Leider stehen wir noch heute auf dem Standpunkt, den ZUMBUSOH zitiert, 
"wonach wir zwar einige Funktionen der Driisen, einiges iiber die Folgen ihrer 
Veranderungen, iiber den Zusammenhang der Wirkung der einzelnen kennen, 
jedoch iiber Synergie und Antagonismus ihrer Fahigkeit, sich vikariierend 
zu ersetzen, noch recht wenig wissen." Gut begriindete therapeutische MaB
nahmen sind kaum zu verzeichnen. So wurden von STEINER, sowie neuerlich 
von SOHREINER zur Behandlung der Psoriasis Thymusdriisenpraparate, von 
Doozy zur Therapie ,der Psoriasis und Lichen ruber planus innersekretorische 
Organextrakte und zur Behandlung der Acne Keimdrusenpraparate von W. PICK 
empfohlen. Und wenn trotzdem die reine Empirie im Einzelfalle beachtens
werte Erfolge erzielte und die kausale Therapie am aussichtsreichsten bei Der
matosen der Pubertat, Maternitat und des Klimax erscheint, kann von einer 
gesetzmaBigen Anwendung der Hormontherapie so lange nicht gesprochen 
werden, als bis nicht eine genaue Klarung der Pathogenese dieser Derma
tosen eine exakte Grundlage dafiir abgibt. (Naheres siehe STRANDBERG, 
dieses Handbuch Bd. III.) 

Auf einen Zusammenhang der Raut mit dem autonomen Nervensystem 
sei hier noch verwiesen, der von therapeutischer Bedeutung ist, auf den Leuko
cytensturz nach intracutanen Einspritzungen. 

Bekanntlich konnte E. F. MULLER zeigen, daB nach intracutanen Ein
spritzungen von eiweiBhaltiger Fliissigkeit (Aolan, Milch) oder SalzlOsungen 
ein Leukocytensturz im peripheren Blut auftritt. E.' F. MULLER, GANS, PALD
ROOK, KARTAMISOHEW u. a. fanden, daB diese Erscheinung nur bei solchen 
Individuen zu finden ist, deren Raut keine universellen Erkrankungen aufweist. 
Ferner konnten VOLLMER und P ALDROOK darauf hinweisen, daB diese Reaktion 
unabhiingig von der 4rt des Reizes auf tritt, da sie auch mechanische und ther
mische Reize auslOsen. Als Ursache dieser Leukopenie nahm E. F. MULLER 
einen vagalen Reflex an, welcher ein Zuruckhalten der im peripheren Blut ver
schwundenen Leukocyten im Splanchnicusgebiet bewirkt. Weiterhin, daB 
der Leukocytensturz auch nach Abschniiren der zu untersuchenden ,Arme und 
nach Anasthesie mittels Novocain auf tritt, wodurch diese Erscheinung als 
zentralreflektorisch gedeutet werden muB, zumal die Leukopenie im gesamten 
peripheren Blute zu finden ist und sich fast ausschlieBlich auf die neutrophilen 
segmentkernigen Leukocyten beschrankt. E.F. MULLER stellte ferner fest, 
daB durch Blockierung des Vagus mittels Atropins der Ablau£ des Reflexes 
gehemmt wurde, ebenso durch Adrenalin, wahrend er bei Reizung des Vagus 
qualitativ und quantitativ verstarkt wiirde. In weiteren Untersuchungen 
stellte er am Tier (Ratte) fest, daB die Leukopenie nach intravenosen Salvarsan
injektionen im Rerz- und Schwanzvenenblut der Tiere auf eine Anreicherung 
der Leukocyten in der Leber zuriickzufuhren sei. Tierexperimentell konnten 
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LUITHLEN und MOLITOR feststellen, daB die intraGutane Einspritzung die Er
regbarkeit ~es :Vagus gegen faradische Reize fiir eine gewisse Zeit erhOhe. Diese 
Angaben konnten aber weder LASCH und PERUTZ noch WHITE und RABINO
WITSCH bestatigen. Dagegen fanden LASCH uI?-d PERm;z, daB beOO Men.schen 
zugleich mit dem Absinken der Leukocytenzahl im peripheren Blute eine Sen
kung des Blutdruckes eintritt, welche mit dem Leukocytensturz parallel geht und 
nach Aufhoren desselben wieder verschwindet (Abb. 17). Die meisten Autoren 
(s. STRASZYNSKI) nehmen an, daB das Zustandekommen der Leukopenie nach 
intracutanen EinspritZ1;lngen durch einen J;tj:lflexvorgang' bedingt sei, der von der 
Raut zum Splanchnicus geht und von E. F. MULLER als Haut-Splanchnicus
reflex bezeichnet 'wird. Wahrend beOO normalen Individuum starke Reize 
notwendig sind, um diesen Reflex auszulosen, kann beOO Allergiker, bei 
welchem ja der Parasympathicus iibererregbar ist, schon durch Auflegerr des 
Allergens. auf die Raut eine Leukopenie erfolgen (RocR und SALOZ mit Lein
mehl bei Uberempfindlichkeit gegendiese Substanz, PERuTzbei der Jodo~ 

.' " formdermatitis, GOUGEROT und 
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Abb.17. Leukocytensturz und Blutdrucksenkung. 
- Blutdruck in mm Hg. _ •• Leukooytenzahlen. 

BLAMOUTIER mit. Palisanderholz, 
PERUTZ und BRUGEL durch inner

, liche Peptongaben bei der Erlen-
holzdermatitis). 

'125 Fiir die Therapie ist'dieser hier 
'geschilderte Raut - Splanchnicus
reflex von Bedeutung. So konnten 
schon zu Beginn der Immunitats-
ara SALOMONSEN und MADSEN be
obachten, daB bei Pferden, welche 
lange gegen Diphtherietoxin 00-
munisiert waren, bei denen aber 
der Antitoxingehalt . 00 Sinken 
war; nach Pilocarpininjektionen 
eine ausgesprochene Steigerung der 
Antikorperbildung auftritt. Ebenso 

vermochten OBERMAYER und R P. PICK bei Tieren, welche ein Vierteljahr 
lang rricht immurrisiert waren, durch Pepton· neue Pracipitinbildung wach
zurufen. Auch PERUTZ versucl).te bei Patienten mit Epididymitis, die schlecht 
oder gar rricht auf Vaccine reagierten, mit Erfolg die Reilung durch Pilocarpin
einspritz~ng zu veranlassen. PINNER fand bei Meerschweinchen durch Atropin
und Adrenalininjektionen eine Verminderung, durch Pilocarp,in- und Physo
stigmineinspritzungen eine Vermehrung des Kornplementgehaltes. 

Aus dies en Arbeiten ist ersichtlich, _ daB eine Reizung des Parasympathicus 
imstande ist, eine verminderte Antikorperproduktion wieder anzuregen. Dem
nach .ist die intrac1J,tane Applikationsart von Vaccinen wesentlich wirksamer als 
die subcutane oder intravenose. Klirrisch konnte ich mich 6fter bei der Immun
behandlung von Staphylodermier,t., Furunkeln, Trichophytien und Epididymi
tiden, davon iiberzeugen. Bei der intracutanen Einspritzung von Vaccinen 
haben wir auBer der spezifischen Wirkung noch die Vagusreizkomponente. Durch 
die spezifische, intracutan v:erabreichte Vaccine veranlassen wir die Mobili
sierung der in der Raut vorhandenen Antikorper ins Blut. VEn,CRENBLAU 
ist der Ansicht, daB das Blut bei Bildung von Receptoren im AnschluB an eine 
Noxe die iiberschussigen Receptoren an die Raut abgibt, die dort seBhaft werden 
und in Reserve bleiben, urn bei neuem Angriff in Funktion zu treten. 

Es seien hier noch kurz zwei Fragen gestreift: die Resorptionsfahigkeit der 
Raut fiir Medikamente und' die Dosierung der wirksamen Substanz. 



ResorptiollBiahigkeit der Haut. 

Resorptionsfahigkeit del' Haut. 
Die Resorptionsfahigkeit der Haut ist von verschiedenen Umstanden abhangig: 

zunachst von der Substanz selbst, dann vom Zustand der Raut und von der 
Form der Inkorporation. . 

Es sei auf die diesbeziiglitlhen alteren Untersuchungen von FLEISCHER, 
SCHWENKENBECHER, TRAUBE-MENGARINI, FILEHNE, FRrnDEMANN und KWAS
NIEWSKI, KREIDL' sowie auf die jiingst erschienene ausgezeichnete zusammen
fassende Darstellung von ROTHMAN verwiesen. 

Ais Resorption bezeichnet man die Aufnahme gelaster Stoffe in das Innere 
der lebenden Substanz. Die Resorbierbarkeit eines Korpers ist die erste Grund
lage fiir seine Wirkungsmoglichkeit. Man kann den alten Satz der Chemie dahin 
abandern, wenn ·man sagt, Corpora non agunt nisi resorpta. 

MlJ,n kann in dem osmotischen Druck die Kraft erblicken, durch welche 
gelOste Stoffe veranlaBt werden, aus der AuBenfliissigkeit durch die Plasmahaut 
der Zellen in das Zellinnere zu diffundieren. Bei der Resorption handelt es sich 
um eine Bewegung von Fliissigkeiten und von in diesen gelosten Stoffen. Wah
rend unter FiUration jener Vorgang verstanden wird, bei dem es injolge hydro
statischer Druckdifjerenzen zu einer Bewegung von Fliissigkeit durch die Poren 
einer trennenden Schicht kommt, so daB eine Trennung der gelOsten von den 
in der Flilssigkeit suspendierten Teilchen stattfindet, bezeichnet man unter 
Dijfusion den l(onzentrationsausgleich, der durch das langsame Eindringen einer 
gelosten Substanz in eine zweite, im gelOsten Korper nicht oder in einer anderen 
Konzentration enthaltenden Fliissigkeit erfolgt. Diese gleichmaBige Verteilung 
tritt ein, ohne daf3 eine mechanische Einwirkung stattfindet. Die Geschwindigkeit, 
mit welcher die Diffusion von statten geht, ist eine Funktion der Molekulgraf3e. 
Die Difjusionsgeschwindigkeit ist um so grof3er, ie kleiner das MolekUl ist. Daher 
ist die Diffusionsgeschwindigkeit hochmolekularer Substanzen, wie EiweiB, 
Stiirke oder Gelatine im Wasser gleich Null. Die Diffusion kommt durch den 
osmotischen Druck zustande, der fiir Losungen gleicher molarer Konzentration 
der gleiche ist. Er treibt den gelosten Stoff so lange in das Losungsmittel hinein, 
als noch eine osmotische Druckdifferenz vorhanden ist. J eder Korper ·hat fur 
iedes Losungsmittel eine ihm eigene Diffusionsko'fl,stante. 

Dieser hier entwickelten physikalisch-chemischen Betrachtungsweise hat 
DURIG (1901) eine Deutung gegeben, die noch heute ihre volle Giltigkeit bewahrt 
hat. 1m Jahre 1795 konnte TOWSON nachweisen, daB Frosche ihren ganzen 
Wasserbedarf nie durch Wassertrinken, sondern ausschlieBlich mittels Resorption 
durch die Raut decken. Sie nehmen durch ihre Raut in wiisserigen Medien 
andauernd Wasser auf. Unter normalen Verhaltnissen wird so das Gleichgewicht 
des Wasserhaushaltes durch die Nierentiitigkeit geregelt. Nun untersuchte 
DOOIG, wieweit osmotische Kriifte bei der Wasseraufnahme durch die Frosch
haut eine Rolle spielen. Er untersuchte durstende und normale Frosche. Er 
fand eine Salzkonzentration, bei der Normalfrosche ihr Gewicht beibehalten 
oder bei der durstende Frosche ihr urspriingliches Gewicht wieder erreichen. 
In hypotonischen Losungen erreichten durstende Frosche ihr altes Gewicht 
nicht wieder. Die Froschhaut verhalt sich so, als ware sie eine semipermeable 
Membran. Doom beobachtete weiter, daB die Wasseraufnahme lebender dursten
der Frosche viel rascher erfolgt, als dies bei osmotischen Wasserbewegungen 
der Fall ist, und auch rascher als bei toten Durstfroschen. Doom ver
glich die Wa8seraufnahme durch die Froschhaut mit der Flilssigkeitsaufnahme 
von Gelatineplatten, die sich mit Wasser siittigten. Sind die Gelatineplatten 
mit Wasser gesiittigt, so wird Wasser weder aufgenommen noch abgegeben. 
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Dieser Befund wurde jiingst von WERTHEIMER. bestatigt, der zeigen konnte, 
daB diese "anomale Osmose" denselben GesetzmaBigkeiten folgt wie bei leb
losen ]dembranen. 

Bei den nicht beschuppten Wassertieren ist die Raut ein wichtiges Auf
nahmeorgan fiir Wasser, Losungen und Gase. Bei den Amphibien ist die Raut 
auch wasserdurchlassig. Wahrend bei den niedersten Tieren die Raut eine 
einfache osmotische Membran der Art ist, daB der osmotische Druck innen 
und auBen der gleiche ist, betragt bei den Amphibien der innere osmotische 
Druck immer um 5-6 Atmospharen mehr als der auf3ere, so daB also, da die Tiere. 
meist in einer salzarmen Losung leben, eine recht lebhafte Salzbewegung durch 
die Raut hindurch stattfindet, indem die Nieren ebenso viel Wasser hinabschaffen, 
wie durch die Raut hineingebracht wird (zit. nach SPIRo). Die Raut der auf 
dem Lande lebenden hoheren Tiere, namentlich des ]denschen, ist fiir Wasser 
nicht durchgangig. Dies ist durch den Fettiiberzug der Hornschicht und der 
Rorngebilde bedingt, der veranlaBt, daB die Saugetier- und ]denschenhaut 
vom Wasser nicht oder schlecht benetzt wird. Wenn trotzdem nach langer 
Einwirkung von der Raut .Wasser aufgenommen wird (UNNA, SCHWENKEN
BECHER, KYRLE), so ist dies durch die Hydrophilie des in den Hautfetten ent
haltenen Cholesterins zu erklaren. 1st namlich das Wasser durch die Fetthiille 
bis zur Raut vorgedrungen, so dringt es durch die grobporige Wandung 
der Hornschicht leicht hindurch und wird von der Rornsubstanz, die stark 
hygroskopisch ist, leicht aufgenommen (ROTHMAN). Unter welchen Bedingungen 
eine Quellung der Rcirnschicht erfolgt, hat MENSCHEL gezeigt. ROTHMAN ist 
der Meinung, daB, da unterhalb der Rornschicht. eine Quellung nicht statt
findet, die Schranke des WaBsereintrittes in den Obergangsschichten der Epidermis 
zu suchen ist. Diese Obergangsschicht ist auf der einen Seite stark sauer, auf 
der anderen kaum sauer oder schwach alkalisch. Dieser Umstand laBt ROTHMAN 
daran dellken, daB vielleicht in dieser Obergangsschicht die WaBserstottionen
konzentration der quellbaren Eiweif3e ihrem isoelektrischen Funkt entspricht, daB 
also die EiweiBstoffe hier entladen sind. Ihre Quellbarkeit ware dann in dieser 
Schicht gleich Null, was in hohem Grade ihre Undurchgangigkeit fiir Wasser 
erklaren konnte. 

Wir sehen somit, daB fiir die Aufnahmefahigkeit fiir Wasser die Quellungs
fahigkeit des Stratum corneum und das Oberhautfett eine wesentliche Rolle 
spielt. Weil der Rauttalg nur zum geringsten Teil aus Neutralfett, zum groBeren 
Teil aus hydrophilen atherlOslichen Stoffen besteht, so wird das Quellungsver
mogen durch ihn nicht ganz aufgehoben. Mit dem eindringenden Wasser werden 
auch gelOste Stoffe, also auch lipoidunlosliche (TRAUBE-]dENGARINI) aufge
nommen. Doch ist die schiitzende Hornschicht keineswegs gering. Alle Quel
lungs- und Imbibitionsvorgange brauchen Zeit. Kurzdauerndes Randewaschen 
bringt die Haut nur unwesentlich zum Quellen, erst in langerem Bade kann 
dies erfolgen. 

Elektrolyte. 
DaB die Froschhaut fiir Neutralsalze bis zu einem gewissen Grade durch

gangig ist, hat DURw experimentell nachgewiesen. N ach den oft sehr wider
sprechenden Versuchsergebnissen diirfte die Raut des ]denschen und der Sauge
tiere nur fiir auBerst geringe Elektrolytmengen durchgangig sein (Lithium). 
ZWICK fand, daB die menschliche Raut fiir Kalium, Rubidium, Strontium 
und Barium undurchlassig sei. Die Angaben, obJod die menschliche Raut 
passiere (Literatur siehe bei ROTHMAN), sind sehr widersprechend. So erzielten 
DU MESNIL; CANALS und GmoN negative Resultate, wiihrend SCHWENKEN
BECHER, CRIPPA, SCHUM, GALLARDeine Rel3orption von Jodiden durch die 
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Raut feststellten. Nach TRAmril:. MENGARINI werden Jodkalilosungen von 
Follikeln und SchweiBdrusen resorbiert. 

Wasserlosliche Nichtelektrolyte werden zusammen mit Wasser gelost resor· 
biert (Literatur siehe bei STEJSKAL). So fand CHOMKOVIO entgegen den An· 
nahmen von PUTTER, daB die Fischhaut Glucose, Saccharose und Peptone 
resorbiere, PRzYLEOKI fand die Froschhaut durchHLssig fUr Purin, Glycerin, 
Glucose, Mannose, Tyrosin, Pepton und andere Substanzen. HYKES fand, 
daB die Kaulquappenhaut fur Saccharose und Glucose durchgangig sei. STEJSKAL 
zeigte, daB die Einreibung zuckerhaltiger Ole bei Normalen und Diabetikern 
eine Erhohung des Blutzuckers und des Harnzuckers zur Folge hat. 

Wie der Vorgang der Resorption der bisher genannten Substanzen erfolgt, 
laSt sich in Anlehnung an die Untersuchungen von TRAmE erklaren. Der 
Vorgang der Resorption spielt sich in zwei Pha8en abo Die er8te Phase besteht 
in einer Adsorption des Stoffes an die Membran, die zweite Pha8e ist durch den 
Durchtritt des Stoffes dunh die Membran gekennzeichnet. Sie erfolgt entweder 
durch die hohe Konzentration des Stoffes an der Oberflache der Membran oder 
durch die Herabsetzung der freien Oberflachenenergie der Membran. Nach 
STEJSKAL spielt das Moment der Adsorption des Stoffes an der Oberflache der 
Membran fur die Resorption die Hauptrolle. Es ist die Folge der chemischen 
Affinitat des Stoffes zum Organgewebe. 

Lipoidlosliehe Stoffe. 
Lipoidlosliche Stoffe werden im allgemeinen durch die Raut resorbiert. Die 

Resorptionsgeschwindigkeit hangt ab von der GroBe des Teilungskoeffizienten 
Lipoidloslichkei~ J ·,S d' L" r hk't .. . S b t . L"d "b Wasserloslichkeit'. e gro er Ie os lC eI erner. u s anz rn IpOl en gegenu er 
Wasser ist, um so leichter erfolgt ihre Resorption. Doch darf die Wasserloslich· 
keit den Wert Null nicht erreichen (SUSSMANN) .. Da aIle Zellen von einem 
wasserigen Medium umgeben sind und selbst zu einem erheblichen Teil aus 
Losungswasser bestehen, so vermag ein wa88erun108licher Stott mit der Zelle 
ilberhaupt nicht in Wech8elwirkung zu treten. Diese MEYER·OVERToNsche Lipoid. 
theorie hat uberall eine glanzende experimentelle Bestatigung gefunden. So 
konnte SOHWENKENBEOHER zeigen, daB die lipoidWsliche Salicylsaure im Gegen. 
satz zum lipoidunloslichen Natriumsalicylat die Haut durchdringt. Auch die 
Ester der Salicylsaure (Methylsalicylat, Phenylsalicylat), ferner Ather, Alkohol, 
Chloroform, Aldehyde (Chloralhydrat), Ketone (Aceton) werden gut resorbiert. 
Auf Grund sorgfaltiger Untersuchungen nimmt SUSSMANN an, daB Blei ebenso 
wie Sublimat aus wasserigen Losungen hauptsachlich durch die Hautanhange 
in kleinen Mengen resorbiert wird. SUSSMANN findet im Tage durchschnittlich fur 
die durch 1 qdm Haut eintretende Bleirnenge 0,1-0,2 mg Pb2• TSUNODA konnte 
histochemisch nachweisen, daB Blei aus Salben aufgenommen werden konne. 

Der Nachweis der Resorption von salbeninkorporierten Medikamenten weist 
zahlreiche Widerspruche auf, die durch die schonen Untersuchungen von BERN· 
HARDT und STRAUOH sowie von MONOORPS zum Teil geklart werden konnen. 
So konnte MONOORPS finden, daB die in vitro erhobenen Befunde uber die Abgabe. 
fahigkeit verschiedener Salbengrundlagen fUr Salicylsaure keinen RuckschluB 
auf die sich unter therapeutischen Bedingungen abspielenden Vorgange fur die 
Adsorption und Resorption erlauben. So haIigt das AusmaB der Salicylsaure. 
resorption auBer von der Wahl der Salbengrundlage weitgehend von der Appli. 
kationsart abo Wie schon auch oben erwahnt, tritt bei den in Emulsionsform 
vorliegenden Grundlagen die Salicylsaurewirkung bei viel niederen Konzentra. 
tionen auf als beirn Schweinefett, Auch fUr den Schwefel konnte MONOORPS 
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finden, daB der percutan applizierte salbeninkorporierte elementare Schwefel 
je nach der Wahl der Salbengrundlage in zeitlich und quantitativ wechselndem 
AusmaBe von der lebenden Raut resorbiert wird. 

Die Resorption nicht fetter Korper durch die Raut wird dUTch Einverleibung 
in Salben. gefordert (ROTHMAN). Wahrend Jodkali in wasseriger Losung kaum 
zur Resorption gelangt, wird dieses Salz in Salbenform von der Raut leicht auf. 
genommen. Dies gilt auch fUr die Schwermetallsalze. Der Resorptionsweg liegt, 
wie histologisch festgestellt wurde, im Talgdrusenfollikelapparat. Eine Resorp. 
tionsforderung erfolgt durch Zusatz von Seifen, was durch die MONCORPsschen 
Untersuchungen erklarlich erscheint. 

Die Verhaltnisse bei der Resorption durch die kranke Raut wurden nament· 
lich durch die Untersuchungen von OPPENHEIM geklart. Er fand, daB in atrophi. 
scher Raut (Slderoderroie) die Resorption stark verz6gert ist. Dagegen bleibt 
sie durch Einwirkung der Rornschicht unbeeinfluBt. Fortschreitende Atrophie 
der Follikel und Talgdriisen geht mit einer fortschreitenden Verschlechterung 
der Resorption einher. Auf Grund seiner Untersuchungen kommt OPPENHEIM 
zu demo Ergebnis, daB ffir die Rautresorption eine moglichst groDe Anzahl von 
Talgdrusen maBgebend ist. Die Rornschichtdicke und der Fettgehalt der 
Rornschicht. hat keinen EinfluB auf die Rautresorption. 

Die Bedeutung der Raut fUr die J;tesorption wurde in letzter Zeit experi
mentell von KONIGSTEIN untersucht. Er konnte zunachst feststellen, daB die 
Raut schwarzer und weiBer Kaninchen mannigfache Reaktionsunterschiede 
zeigt, die aber vom Pigmentgehalt unabhangig sind. So scheiden schwarze 
Tiere Jod, das in Form einer Jothionsalbe oder durch Iontophorese von Jod· 
natrium auf die Raut gebracht wurden, langsamer aus als weiBe. Aber auch der 
Zustand der Raut ist fur die Resorption von Bedeutung: Entzundung der Raut 
beschleunigt die Resorption, wobei die Differenz in der Ausscheidungszeit bei 
Untersuchung weH3er und schwarzer Tiere gewahrt bleibt. Die Unterschiede 
in der Resorption verschieden gefarbter Felle hat ihre Ursache im versohiedenen 
Quellungsverm6gen. 

Dosiernng der Me dikamente. 
Bezuglich lJosierung der Medikamente ist darauf zu verweisen, daB indio 

viduell wichtige Unterschiede bestehen konnen. Es sei nur an die Uberempfind
lichkeit erinnert. Aber auch die entziindete Raut reagiert anders als die nor
male bei Verwendung ein und derselben Menge. Es sei aber betont, daB die 
zur Wirkung gelangende Menge eines Medikamentes bestimmend ffir die eftek
tive Starke der Wirkung, ihr aber keineswegs proportional ist (H. R. MEYER
GOTTLIEB). Unterhalb einer gewissen Schwellenhohe bleibt die Wirkung aus. 
So wirkt beispielsweise eine lOO/Jge Ohrysarobinsalbe nicht lOmal so stark 
wie eine IOIJge. Um die wirksame Dosis zu finden, muB der unwirksame oder 
eben erst .wirksame Schwellenwert von der jeweils angewandten Dosis des 
Medikamentes in Abzug gebracht werden. In dem Verhaltnis der so erhaltenen 
Differenzen kann erst dasjenige der wirksamen Dosis gefunden werden (MEYER
GOTTLIEB). Ein alter Versuch von KOPPE, den R. R. MEYER und GOTTLIEB 
zitieren, moge das eben Gesagte erlautern: Wenn die Dosis von Digitoxin, die 
ffir einen gesunden Menschen eine kaum merkliche Wirkung hat (Schwellen" 
wert), 0,9 mg betragt, so verhalten sich die wirksamen Mengen bei Ver
wendung 'Yon 1,0 und von 2,0 mg wie 1,0-0,9 (Dosis minus Schwellenwert, 
kaum wirksamer Anteil) = 0,1 : 2,0-0,9 = 1,1, das ist 0,1: 1,1, das ist wie 
I: II. Nach I mg ist der Wirkungseffekt gerade merklich, nach Applikation 
von 2 mg, also nach der scheinbar nur doppelt so starken Dosis ist er aber 
lImal so stark. 
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Aber auch die Erscheinungen der Gewohnung an einen Reiz sind fur den 
therapeutischen Effekt maBgebend. So konnte SAMUEL feststellen, daB, wenn 
ein Kaninchenohr eine CrotonOlentzundung. vollig uberstanden hatte, dieses 
Ohr gegen erneute Crotonolapplikation weit milder als ein gesundes reagiert. 
Auch SCHAER konnte finden, daB die Raut nach Abklingen mechanischer oder 
chernischer Entzundungen nach neuerlichen Entzundungsreizen abgeschwacht 
reagiert. (Die JADASSoHNsche Beobachtung, daB nach Quecksilberdermatitis 
die Raut sich langsam an Quecksilber gewohnt, ist eine Desensibilisierung.) 
Auch R. O. STEIN konnte auf Grund seiner Untersuchungen feststellen, daB 
eine Rautgewohnung dann zu erzielen ist, wenn man das verwendete Irritans 
in allmahlich ansteigender Konzentration verabreicht. 

Diese hier beispielsweise angegebenen Momente sind fur die Wirkung der 
verabreichten medikamentOsen Substanzen maBgebend. 

Pharmakologische Beeinflussung der Oberhaut. 
1m vorhergehenden Teil wurde die pharmakologische Beeinflussung der 

Hautoberflache behandelt und die Wirkung einzeIner Medikamenteund thera
peutischer MaBnahmen zu analysieren versucht. AIle unsere Reilmittel, welche 
wir auf die Raut applizieren, wirken zunachst - sei es physikalisch-chemisch, 
sei es chemisch -'- auf die Rornschicht. Es ist fraglich, ob sie auch auf die Cutis 
und Subcutis wirken. Die Rornschicht ist "die Empfangsstation fur aIle thera
peutischen MaBnahmen" (P. UNNA). Ein Teil dieser Substanzen wurde schon 
bei der Pharmakologie des Keratins besprochen .. 

Bekanntlich teilt UNNA die Medikamente, welche auf die Oberhaut ein
wirken, nach ihren Angriffspunkten im Gewebe ein. Er unterscheidet einer
seits Keratolytica, Antikeratolytica und Keratoplastica, andererseits Akantho
Zytica und Akanthoplastica. Diese wirken auf das Rete Malpighii, jene auf die 
Rornschicht. 

Wie verlockend dieses Einteilungsprinzip auf den erst en Blick auch sein 
mag, bei genauerer pharmakologischer Analyse muB diese strenge Differen
zierung doch fallen gelassen werden. Diese sicherlich ganz groBzugige Arbeits
hypothese, die UNNA vor fast 50 Jahren aufstellte, hatte msprunglich voll und 
ganz ihre Schuldigkeit getan. Sie hatte schlaglichtartig gewisse, empirisch 
festgestellte therapeutische V organge beleuchtet und war die erste, welche 
dmch. eine pharmakologische Betrachtung die therapeutischen Vorgange in 
der Raut zu deuten versuchte. Es ist aber immerhin auffallend, daB einige 
Substanzen je nach der Konzentration, in welcher sie gegeben werden, auf die 
Basalschicht, dann auf die Stachelschicht, dann auch auf das Stratum corneum 
wirken. Ganz besonders haben aber die neueren Untersuchungen von MEN
SCHEL, die fruher ausfiihrlich besprochen wurden, zeigen konnen, daB diese 
Einteilung nach UNNA kaum mehr durchfiihrbar ist. Gerade die Pharmakologie 
der Salicylsaure hat gezeigt, daB sie eine Retecytolyse, also eine Akantholyse 
veranlaBt, daB sie aber gleichzeitig keratoplastisch wirkt. 

Ohne sich auf spekulative Betrachtungen einzulassen, kann ein neues Ein
teilungsprinzip nicht aufgestellt werden. Es hieBe eine wertvolle Arbeits~ 
hypothese dmch eine andere, in ihrem Wesen noch nicht erprobte ersetzen 
und den Boden exakter Forschung verlassen,. urn in die Gefilde irrealer 
Betrachtungen einzuziehen. Es muB also im nachfolgenden bei der Be
sprechung der Medikamente, welche die Oberhaut beeinflussen, das starre 
System nach UNNA fallen gelassen werden, und nur der Angelpunkt der 
UNNAschen Betrachtung - der VerhornungsprozefJ und die Wundheilung -
beibehalten werden. 
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Eine Reihe von Korpern tritt in chemische oder physikalische Beziehungen 
zu der Hornschicht und zu den ihr auflagernden Sekreten. Durch die Unter
suchungen von MENSCHEL wurde iestgestellt, daB die Alkalien in diese Gruppe 
von Korpern einzureihen sind, insoierne als sie die Keratinhiille der Hornzellen 
quellen und peptisieren und nebenbei auch auf die Hornalbumosen wirken. 
Auch den alkalischen Sulfhydraten kommt eine starke Quellungswirkung zu. 
Denselben Effekt iiben Alkohol und die Gerbmittel aus, die durch Wasser
entziehung Quellung hervorrufen. Auf die Hornalbumosen quellend wirkt 
destilliertes Wasser. Auch Glycerin wirkt auf die Hornschicht. Es zieht Wasser 
einerseits aus der Haut, andererseits aus der Lu£t an. DaB Sauren keinen Ein
fluB auf das Keratin ausiiben, wurde bereits erwahnt, so daB MENSCHEL daraus 
einen gesetzmaBigen Vorgang der Alkaliempfindlichkeit und Stlureresistenz 
formulierte. Diese hier angefiihrten keratolytischen Korper decken sich mit 
den UNNAschen "Keratolytic a im engeren Sinne". 

Den Alkalien kommt aber noch eine andere Wirkung zu. Sie sind im
stande, das Oberhaut£ett zu verseifen (UNNA), wodurch die Hornschicht ent
£ettet wird. 

Um iiberschiissiges Fett der Hornschicht zu entfernen, stehen uns zwei 
Gruppen von Korpern zur Verfiigung: die fettlosenden und die fettaufsaugen
den Substanzen. In die erste Gruppe von Korpern gehoren aIle Seifen, ferner, 
wie aus der friiher erwahnten Besprechung der Befunde von SCHUR und 
GOLDFARB ersichtlich ist, in gewissem Sinne Fette und Salben und als 
kraftigstes Mittel der von HEBRA angegebene alkalische Seifenspiritus. In die 
zWt:Jite Gruppe (fettaufsaugende Substanzen) fallen die meisten in der Derma
tologie verwendeten mineralischen Puder: Talkum, Bolus, Magnesia carbonica 
(GRUNDLER);· auch Zink entfaltet diese Eigenschaft (Bom:). Zinkleim iibt 
nach UNNA, obwohl er in wasseriger Losung auf die Haut gebracht wird, ein 
starkes Fettaufsaugevermogen aus. Wenn man zu diesem Zwecke statt Puder 
Schiittelmixturen (Trockenpinselungen) anwenden will, so miissen diese ohne 
Zusatz von Fetten, Olen oder Glycerin verschrieben werden. 

Um der Oberhaut Wasser zu entziehen, kommen hauptsachlich die p£Ianz
lichen Puder in Betracht, auf die schon friiher hingewiesen wurde. Ganz be
sonders eignen sich dazu Pasten (UNNA, LASSAR), das sind Mischungen von 
aufsaugenden Pudern mit verschiedenen Fetten. Wahrend die LASsARsche 
Pasta (Acid. salicyl. 2,0, Zinc. oxyd., Amyl. aa 25,0, Vaselin 50,0) eine mehr 
einfettende Wirkung hat, besitzt· die UNNAsche Kieselgurpasta (Terr. silic. 
4,0, Zinc. oxyd. 24,0, 01. benzoinat. 60,0) eine. starker austrocknende als ein
fettende Wirkung (UNNA). 

Zu den Schtilmitteln (Lepismatica) gehort die Salicylsaure, das Resorcin und 
das von KAPOSI in die Dermatotherapie einge£iihrte {l-Naphthol. In schwacheren 
Konzentrationen wirkt letzteres bactericid. Eine 1 %ige sodaalkalische {l-Naph
thollosung totet Milzbrandsporen in 96 Stunden (zit. nach FURST). Es wird bei 
Scabies und Trichophytien verwendet, ferner als LASSARsche Schalpasta· bei 
Acne rosacea und indurata. Infolge seiner leicht anasthesierenden Wirkung 
wird es als juckstillendes Mittel bei Strophulus und Pruritus herangezogen. 
Doch steht seiner Verwendung die Gefahr der Intoxikation (Nephritis) ent
gegen. Auch an die Moglichkeit der tierexperimentell gefundenen Triibung 
der Linse und Schadigung der Retina, die auch beim Menschen festgestellt 
wurde, muB gedacht werden (LEWIN und GUILLERY). 

Die neuen pharmakologischen Untersuchungen zeigteu, daB die hier er
'wahnten Schalmittel (Salicylsaure und Resorcin) nicht in das UNNAsche System 
hineinpassen, denn ihre Wirkung beschrankt sich nicht nut auf die Hornschicht, 
sondern Rie veranlassen im Rete Malpighii jene Veranderungen, die MENSCHEL 
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als Retecytolyse (siehe Seite 92) bezeichnet hat. Und bei den meisten jetzt 
zu besprechenden Heilmitteln werden wir, so£ern "ihre Wirkung genauer ana
lysiert ist, ahnlichen Verhaltnissen begegnen. Wir werden deshalb von einet 
Einteilung nach Angrif£spunkten absehen und nur den EinfluB dieser Sub
stanzen auf den VerhornungsprozefJ als Einteilungsprinzip wahlen. Auch P. UNNA 
tut dies schon in gewissem Sirme, werm er bei Besprechung der "allgemeinen 
Pathophysiologie und Therapie der Haut" die Keratoplasie, d. i. Verhornungs
begunstigung, der Dermatoplasie, d. i. Granulationsforderung, gegenuberstellt. 

UNNA hat in miihevollen, jahrelangen Untersuchungen, die zum Teil in der 
"Biochemie der Haut" zusammenfassend dargestellt sind, auf zwei wichtige 
Tatsachen, die fUr den VerhornungsprozeB von weittragender Bedeutung sind, 
hingewiesen: AUf die Bedeutung des Wassers und auf die Wichtigkeit des Sauer-
stoffes. . 

Quellung vermindert, Entquellung begunstigt den VerhornungsprozefJ. Dem
nach sind alle Substanzen, welche imstande sind, Wasser zu entziehen, Verhornungs
mittel. Die Arzneimittel, die dies zu tun imstande sind, wurden schon 
besprochen, so daB hier nur darauf hingewiesen werden solI. 

1m Jahre 1882 wies UNNA darauf hin, daB auBer qer Wasserentziehung 
noch ein chemischer Vorgang zur Verhornung gehort, namlich die Sauerstoff
entziehung, die Reduktion. AIle Substanzen, die Sauerstoff zu entziehen imstande 
sind, bejordern den VerhornungsprozefJ und sind nach dem UNNAschen Sprach
gebrauch Keratoplastica. JADASSOHN wies darauf hin, daB neben dieser rein 
chemischen Wirkung noch andere Momente biologischer und physikalischer 
Natur fUr diesen Wirkungse££ekt maBgebend seien. 

Diese reduzierenden Heilmittel sind nach der UNNAschen Einteilung : 
1. Phenole, 2. Anthracene, 3. schwefelhaltige Kohlenwasserstof£e, 4. Schwefel, 
5. verharzende (He und Balsame, 6. Kohlehydrate. 

1m nachfolgenden sei die Wirkung dieser Substanzen auf die Haut, soweit 
pharmakologische Analysen vorliegen, wiedergegeben. 

Phenole. 

Zu den Phenolen gehort das Phenol, das Resorcin, das Pyrogallol, das 
p.Naphthol und der Teer. 

Die au~erliche Anwendu~g des. P~e"nOls 0 OR ist wegen der 1ntoxikations

gefahr heute recht selten .(Carbolismus); es ist em, Protoplasmagift 1. Wird eine 
.konzentrierte Losung auf die Raut gebracht, so entsteht zunachst ein weiBer 
Schorf, der allmahlich seine Farbe verliert und als braune Masse, ohne Eiter
bildung zu ~rzeugen, abgestoBe:q. wird. Die Wirkung des Phenols ist ahnlich 
der der Salicylsam:e und des Resorcins. Der Angriffspunkt ist die Hornschicht 
als solche, bei der das Phenol eine Nekrose hervorruft, und die Stachel
schicht, die zu'r Mitosenbildung und Proliferation angeregt . wird (FRICKEN
RAUS). Bei Anwendung von verdunnten Losungen wird die Haut weiB und 
runzelig .. Abe:r selbst Konzentrationen yon 3-5% kormen eine Nekrose ver
anlassen, da Phenol die Raut leicht durchdringt. Bei langerer Einwirkung 

1 Phenol, das irit medizinischen Sprachgebrauch Oarbolaa~re (Acidum· carbolicum) 
genannt wird, ist chemisch keine Saure, sondern ein Alkohol: Es bildet farblose, eigenartig 

·riechende Krystalle, die, wenn sie zu Brenz~atechin oxydiert sind, aber eine rotliche Farbe 
aufweisen. Phenol ist in Wasser, Alkphol, Ather, Chloroform, fetten Olen leicht loslich und 
fallt Eiweill. Es wurde von RUNGEim Steinkohlenteer entdeckt und erlangte in der Zeit 
der LrsTERSchen Antisepsis eilie voriibergehende groLle :Bedeutung, fiihrte aber zu zahl-
losen Vergiftungen. : 
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kanri es zu trockener -Gangran 'Von Fingern und Zehen kommen (MEYER- GOTT
LIEB)-. Da die Nerveriendigungen empfindlicher reagieren als die iibrigen Ge
webselemente, so· erzeugt· eine Carbollosung nach anfanglichem Brennen eine 
.Aniisthesie. Diesem Umstand verdankt es die Anwendung als Antiprurigi
n08um. Intern wird Carbolsaure als Darmantisepticum und gegen Psoriasis 
und Lichen ruber planus gelegentlich verordnet (KOHN-KAPOSI). Als Antidotum 
wird bei Phenolvergiftungen der HUSEMANNsche Zuckerkalk, Calcaria saccharata, 
empfohlen. 1 Teil Zuckerkalk bindet einen Teil Phenol. 

Pyrogallol. 

Pyrogallol (1 0H ist ein Trioxybenzol, eine stark reduzierende Substanz, 
,,/OH 

OH 
·dessen Losung beim Stehen an der Luft nachdunkelt und dann sauer reagiert. 
'Es ist in Wasser, Alkohol und Ather leicht, in Schwefelkohlenstoff, Chloroform 
oder Benzol schwer loslich. Pyrogallollosungen absorbieren in alkalischer Losung 
unter Braunfarbung. energisch Sauerstoff, weshalb sie zur Bestimmung des 
-Sauerstoffs in Gasgemengen dienen. 

Wird Pyrogallol auf die gesunde Haut gebracht, so oxydiert es und bewirkt 
eine heftige Dermatitis. D~e Hornschichte trocknet ein, verdickt; in den darunter 
liegenden Schichten' entstehtlll .Erweichungsherde. Es kommt zu einer Colli
quation der StacheIzellen. Endlich stoBt sich die Hornschichte als pergament
artige Membran ab, worauf eine Neubildung des Epithels erfolgt. Diese Befunde 
verdanken wir den Untersuchungen von UNNA, BRUCK, sowie KOPYTOWSKY . 
.viel intensiver a.J.s auf gesunde Haut wirkt es auf krankha£tes Gewebe, ganz 
besonders auf lupos veranderte Haut. Gerade diese Wirkung befahigt es, in 
der Lupustherapie herangezogen zu werden. Doch veranlaBt es, wie aIle Phe
nole, durch seine leichte Resorbierbarkeit schwere Vergiftungserscheinungen 
(Methamoglobinurie, Nierenschadigung, Anurie, Uramie, Todesfalle sind 
mehrfach in der Literatur verzeichnet [SCHAPIRO-GRODOWKA, REILLY, VOLL
MAR, K. F. HOFFMANN:, KrSLITSCHENKO u. a.]). Nach PEWNY steigert Sali
cylsaure die Resorption des Pyrogallols. Nach RUSCH ist Graviditat eine 
Kontraindikation fUr die Pyrogallolanwendung. 

Da Pyrogallol in a~alischen Losungen am wirksamsten ist, macht UNNA 
die Alkale8cenz des Blute8 fiir die allgemeinen Nebenwirkungen verantwortlich. 
Er empfiehlt daher sowohl zur Verhiitung als auch zur Behandlu,ng von Pyro
gallolintoxikationserscheinungen innerlich Salzsaure zu verordnen. 

Sein Anwendungsgebiet ist der Lupus vulgaris, die Tuberculosis verrucosa 
cutis (VEIEL, WITTMANN u. a.), Psoriasis und Lepra. Ferner sei erwahnt, daB 
Pyrogallol zu den altesten Haar/arbemitteln gehOrt. Die Farbung wird durch 
haufiges Auftragen erreicht und tritt allmahlich _ ein. Pyrogallol gehort zu den 
progressiven Haarfarbemitteln. In den NU{3extrakt/arben, deren Ausgangs
material grline Walnu{3scluilen sind, ist das farbende PJ;inzip das in den Schalen 
enthalterie Pyrogallol (ERDMANN). Bei den tiirkischen Haarfarbemitteln, die 
im Orient seit alters her starke Anwendung finden, werden gepulverte Gall
ap/el mit 61 gerostet, wobei Pyrogallol entsteht. Hierauf wird ein Gemisch von 
Eisenoxyd und Kupferoxydul hinzugefiigt, das gleichzeitig 'als Beize und als 
Katalysatoi' fiir die Pyrogalloloxydation dient (BACHSTEZ).· Nach TOMASZEWSKI 
.und ERDMANN ist Pyrogallol kein inditterentes Haar/arbemittel, da es oft genug 
lokale und schwere Storungen des Gesamtorganismus bedingen kann. 

Wenn wir den Wirkungsmechanismus der hier besprochenen Phenole als 
"reduzierende Heilmittel" beziiglich Verhornung analysieren, so finden wir, daB 
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sie zunachst aIle in mehr minder ausgepragter Weise auf die Hornschicht ein
wirken. Wie diese Einwirkung auf das Stratum corneum erfolgt, ob es dabei 
zur Bildung von Komplexverbindungen zwischen diesen Korpern und dem 
Keratin kommt oder ob das Keratin nur durch deren Reduktionsvermogen 
weitgreifende Anderungen erleidet oder ob die Hornalbumosen angegriffen 
werden, ist noch nicht naher untersucht. Klini8ch dokumentiert sich diese 
Veranderung durch Bildung einer nekroti8chen Masse. Die zweite Phase ist die 
Einwirkung auf das Rete Malpighii, das auch weitgehende Veranderu.ngen 
erleidet (Retecytolyse 1). Diese Veranderungen bilden einen Anreiz zur erneuten 
Produktion der Hornschicht. 

In die Gruppe der reduzierenden Phenole rechnet UNNA den Teer. 

Teer. 

Teer1ist kein einheitlicher chemischer Korper, seine Zusammensetzung hangt 
von der Herkunft und von der Verarbeitung abo Die nachfolgenden hier wieder
gegebenen Daten sind zum Teil der Zusammenstellung von W ASICKY sowie 
von HAUSCHKA entnommen. 

Man unterscheidet Holzteer (Pix liquida), eine schwarzbraune Fliissigkeit 
von dicker Konsistenz, die 8auer reagiert und bei der trockenen Destillation 
des Holzes gewonnen wird. Je nach dem Ausgangsmaterial kennt man 
einen Nadelholzteer, darunter das Oleum cadinum (Oleum juniperi errvpyreu
maticum), das aus Juniperusarten stammt, und einen Laubholzteer. Von letzteren 
wird der Teer der Buche (01. fagi) und das der Birke (01. rusci, Oleum 
betulae empyreumaticum) hauptsachlich therapeutisch herangezogen; 

Das bei der trockenen Destillation der Kohle als Nebenprodukt der Leuchtgas
herstellung gewonnene Produkt ist der Steinkohlenteer (Pix lithantracis), der 
eine alkali8che Reaktion zeigt. 

Bei der trockenen Destillation von bitumino8en Formationen entstehen an 
Kohlenwasserstoff reiche Teere, die sog. Schieferole. Bei der Verarbeitung des 
bituminosen, fossile Fischreste enthaltenen Gesteins wird das rohe I chthyol ge
wonnen. Mit Schwefelsaure behandelt, bildet es die Ichthyolsulfosaure, von der 

1 Bis um das Jahr 1860 war der Teer ein unerwiinschtes Nebenprodukt bei der Leucht
gasfabrikation. Als aber die ersten Farbstoffe (Mauvein und Fuchsin) aus dem Steinkohlen
teer gewonnen wurden, stieg seine Bedeutung derart, daB er aus England nach Deutschland 
eingefiib.rt werden muBte. 1856 stellte PERKIN das Mauvein (syrischer Purpur) aus toluidin
:haltigem Anilin her, 1859 VERGUIN aus demselben Ausgangsmaterial das Fuchsin. Fur die 
Teerfarbenindustrie kommen neben dem Teer noch die Kokereigase, das sind diejenigen 
Gase in Betracht, die bei der Bereitung des Koks aus Steinkohlen gewonnen werden konnen. 

Aus 2000 kg Steinkohlen erhii.lt man 100 kg Teer, aus 100 kg Teer werden gewonnen: 
2 kg Benzol, 0,5 kg Toluol, 0,5 kg Phenol, 5-6 kg Naphthalin und 0,6 kg Anthracen. Die 
Trennung der im rohen Teer enthaltenen teila gasformigen, teils £liissigen, teils - im gerei
nigten Zustande - festen Korper stent eine auBerst schwierige Aufgabe dar, die aber von 
den Teerdestillationen in sehr vollkommener Weise gelost wird. AuBer zu medizinischen 
Zwecken finden Teer und die Teerprodukte ffir die Farbstoffsynthese eine ausgebreitete 
Verwertung. Ferner steht das Benzol und die Mischung seiner hoheren Homologen ala 
Losungsmittel, dann als Carburierungsmittel, um nicht bzw. schwach leuchtende Gase 
leuchtend zu machen bzw. um we Leuchtkraft zu erhohen, im Gebrauch. Das Phenol 
dient zur Darstellung der Salicylaaure, die nicht nur als Heilmittel, sondern ala Farbstoff
komponente geschatzt ist. Ferner wird aus Phenol die Pikrinsaure (Trinitrophenol) gewonnen, 
die weniger auf Grund ihres Farbevermogens ala vielmehr ihrer Sprengwirkung halber 
(Ekrasit, Melinit, Lyddit) eine groBe Bedeutung erlangt hat, ahnlich mehreren anderen 
aromatischen Nitrokorpern, wie Trinitrokresol, Nitronaphthalin, Trinitrotoluol U. a. Das 
Naphthalin findet zur Erzeugung von RuB (Gummiiudustrie) und ahnlich wie das Benzol 
zu Carburierungszwecken Verwendung. Pyridin und seine Abkommlinge dienen ala Dena
turierungsmittel (Alkohol) und ala Losungsmittel, Z. B. bei der Reinigung des Anthracens 
und des Indigos. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 10 
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das Ammoniumsalz als Ichthyol verwendet wird. An Stelle des Ichthyols wird 
aus bituminosen Gesteinen noch eine ganze Anzahl ahnlicher Praparate ge
wonnen, die im wesentlichen die gleiche Wirkung besitzen. Schematisch dar
gestellt, ergibt sich aus dem eben Gesagten folgendes Bild: 

Teere, gewonnen, durch trockene Destillation, von: _____ -----------1--------------
Rolz Steinkohle bitumin6ses Gestein 

I 
Pix Jiquida 

/'-.. 
Nadelholz Laubholz 

I /'-.. /\ 
01. cadin,um 01. £agi 01. rusci Pix lithan,tracis Ichthyol, Tumenol usw. 

Bezuglich ihrer lnhaltsstoffe ergeben sich je nach dem Ausgangsmaterial 
Unterschiede. Die Steinkohlenteere sind durch das uberwiegende Vorkommen 
von Kohlenwasserstoffen der aromatischen Reihe gekennzeichnet, vor aHem 

(
'-.. . /'-..OR 

Benzol CsHs )' Toluol (MethYlbenzOl)~) 3, Naphthalin (das aus zwei 

/'-../"'-. 
kondensierten Benzolkernen I I I besteht) und Anthracen (das drei Benzol-

. '-../'-../ 
/'-../"'-./'-.. OR 

kerne enthalt: 1 I I 1= 06R4< i )OsR4). Von den Phenolen sind das 
\/'-../'-../ OR. 

ORa ORa 
/"'- OR /"'-. R /'-.. 

Phenol I I und die Kresole I 10 = Ortho - Kresol, I lOR 
'-../ '-../ '-../ 

ORa 

= Meta-

Kresolund (, = Para - Kresol enthalten. Ein wesentlicher Unterschied 
'-../ 

OR 
gegenuber dem Holzteer ist durch das Vorkommen von basischen Substanzen, 

/'-.. ('-../"'-. /'-../'-.. 
wie Pyridin I I, Chinolin I I, Isochinolin I I I und Chinaldin 

'-../ '-../"'-./ "'-./"'-./ N 
N N 

ORa 
/"'-/"'-. 

(a-Methylchinolin) 1 I I gegebim (zit. nach WASIOKY). 
\/'-../ 

N 
Der Holzteer ist ein Gemenge zahlreicher Verbindungen, von denen 

Naphthene,. die Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylol, Naphthalin, Reten, 
ferner Phenole und Phenolather (Kreosote), dann Sauren (Essigsaure, Phenol
carbonsaure) erwahnt seien. Nach WASICKY enthalt der Nadelholzteer die aus 
dem Holz ubergegangenen Bestandteile von atherischen Olen und Harzen 
(Terpenen) und unterscheidet sich dadurch von den Laubholzteeren und ent
halt auBerdem reichlich zweiatomige Phenole. 

Die Terpene sind Pflanzenstoffe, die sich in den meisten atherischen Olen 
vorfinden. Sie sind isomere ungesattigte Kohlenwasserstoffe der Formel ClOH 16 

ocler Polymere clerselben. Sie stehen in engen genetischen Beziehungen zu 
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den ungesattigten Alkoholen der Fettreihe. Heute versteht man unter Terpenen 
nur die Derivate des Hexahydrocymols von der Formel 0 lOH20 : 

CR.CRa 

CR2(iCR2 
CR2 "-../CR2 

CR 
I 

CR 
/"-.. 

CR3 CRa 
Das Hexahydrocymol wird als Menthan bezeichnet, das in der Natur 

nicht vorkommt. Ein Alkohol des Menthans, das Menthol, findet sich im 
Pfefferminzol. 

Der Buchenholzteer enthalt wieder mehr zwei- und dreiatomige, der Birken
hoIzteer ein- und zweiatomige Phenole. Die eigeritlich wirksamen Bestand
teile sind nach W ASICKY die Phenole und Phenolather: Phenol, Brenzkatechin, 
Kresole, Phlorole (Athylphenol), Guajacol, Pyrogallol. 

Nach HERX(HE1MER und BORN sind ganz. allgemein die ~~S)Ole und die 

Pyridinbasen Benzol, bei dem ein OH durch N ersetzt ist V als die in 

starkerem MaBe wirksamen Teerbestandteile zu nennen. 
Nach HAUSCHKA, der die Zahlen von KRAEMER, sowie von LUNGE-KOHLER 

wiedergibt, enthiilt Steinkohlenteer: 
Phenole (Carbolsaure, Kresole, Xylenole, Naphthole) 
Pyridinbasen (Pyridin, Chin,olin) . . . . . • • • . 
Pyrrol, Carbazol • . . . ... • . . 
Kohlen,wasserstoffe . . . . . . . . 

a} Aliphatische (Olefine, Paraffine) 
b} Aromatische 

· 2,6% 
· 0,1% 
· 0,3% 

... 45,9% 
1,9% 

leichte (Ben,zol, Xylol, Toluol). . . . . . . 2,4% 
kondensierte (Naphtha.1in, Anthracen, Methyl
naphtyl, Phenanthren, Chrysen usw.) • • . 9,6% 

c) unbekan,nter Konstitution. • . . . . . . . 32,0% 
Kohlenstoff und Pech. • . .'. . . • • . • . . . • • • 42,0% 
Wasser •..••.•..•••.••.••••... 10%' 

BROCQ gibt folgende vergleichende Tabelle an, die zeigt, wie die Zusammen
setzung des Teers nach dem Ursprungsort variiert. 

LeichtOl I Schwerol Naphthaline 

Wigan-Can,nel Coal 9 40 45 
Newcastle .... 2 12 58 
Staffordshire . . . 5 35 22 
Schlesien ..... 5 15 22 

Der von ORAJES verwendete Teer enthielt: 

Der Rest ist Pech. 

Wasser .. . 
Leichtiil .. . 
Naphtha.lin . 
Anthraceniil . 
.An.thracen .. 

· 2,15% 
· 2,95% 
· 20,00% 
· 1,50% 
• 15,40% . 

Pech Phenol 

22 14 
23 5 
79 9. 
79 9 

10* 
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Die Analysen von JAMB ON ergaben: 
a) Leichtole: Benzin, Toluen, Xylen, Pyridin, Petrol, schweres Benzin. 
b) MittelOle: rohes Carbol, Kresol. 
c) SchwerOle: Naphthalin, Kreosot, Anthracen, Anthracenole, Pseudo-

kuonen, Mesitylen, Phenanthren, Fluoranthren, Carbazol, Methylanthracen. 
d) Pech: Koksstaub, Asphalt. 
Ferner noch Spuren von Anilin und Methylcyanat. 
Aus den hier mitgeteiIten Daten ist ersichtlich, dafJ Teer ein 8ehr variable8 

chemi8che8 Praparat ist. 
In den Schieterteeren ist auBerdem noch Schwefel enthalten. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Rolz- und Steinkohlenteer liegt, wie 

erwahnt, darin, daB letztere Substanz Korper basischen Charakters, wie Pyridin, 
Chinolin, Isochinolin und Chinaldin enthalt (zit. nach WASICKY, s. S. 146). 

Zunachst sei also festgestellt, daB das, was wir "Teer" bezeichnen, kein 
einheitlich chemischer K6rper ist, daB also die Wirkung des Teers von den in 
ihm enthaltenen Bestandteilen abhangt. Eine genaue pharmakologische Analyse 
des Teers liegt bisher noch nicht vor. Die Wirkungen dieser Praparate sind 
zumeist klinisch festgestellt und harren noch der experimentellen Erhartung. 
Vor allem sei auf die Reaktion des Rolz- sowie des Steinkohlenteers hingewiesen, 
die vielleicht von Bedeutung fur die Wahl des entsprechenden Praparates sein 
kann. 

Wir konnen den Wirkungsmechanismus des Teers, so wie es auch FURST 
getan hat, nach seinen Inhaltsstoffen vornehmen. Die Phenole wirken zunachst 
antibakteriell, dann kommt ihnen die friiher erwahnte anasthesierende und juck
stillende Eigenschaft zu. Den Kohlenwasserstoffen wird ein keratoplastischer 
Effekt zugeschrieben. Nach VIETH besitzen die Methyluaphthine ein hohes 
Durchdringungsvermogen ffir die Raut und hart en sie beim Einreiben. Die 
Pechbestandteile sind nach VIETH eine unerwiinschte Komponente des Teers. 
Sie verhindern das Eindringen der iibrigen Bestandteile in die Raut, erzeugen 
Reizung und sollen die Teeracne bedingen. Uber die Einwirkung der Pyridine 
auf die Raut wissen wir gar nichts. Wir kennen nur ihre allgemein giftigen 
Eigenschaften. 

Uber die allgemein pharmakologische. Wirkung sagt W ASICKY, daB Teer 
keratoplastisch und keratolytisch wirkt, wodurch es zu einer starken Schalung 
und Neubildung der verhornten Epidermisschichten kommt.· In verdiinnter 
Form wirke er vorwiegend als antiseptisches Adstringens, in konzentrierter 
als Atzmittel. 

VIETH meint, daB die wirksamen Bestandteile des Teers hochsiedende Kohlen
wasserstoffe sind, welche iiir die Raut ein sehr groBes Durchdringungsvermogen 
besitzen und antiparasitare, resorbierende, keratoplastische und juckstillende 
Wirkung entfalten. Ganz besonders schreibt er den MethyInapththinen diese 
Wirkung zu. 

N ach SEIDEN-SCHNUR sind die Phenole ffir die antiseptische Wirkung des 
Teers nebensachlich, da die von Phenolen befreiten Teere auch eine hohe 
desinfizierende Wirkung entfalten. Doch meint HAuSCHKA, daB die Phenole 
nicht ganz wertlos seien, da die gefaBverengernde Wirkung auf den Phenol
gehalt· zuriickzufuhren sei. 

JAMB ON miBt einen wesentlichen Teil der Wirkung des Teers seinem physi
kalischen EinfluB auf die Raut bei, der in der Bildung eines g.latten, die Luft 
vollig abschlieBenden, einen gleichmaBigen Druck ausubenden Uberzug besteht. 
In zweiter Linie kame noch die Wirkung der Phenole in Frage. Zu dieser Ansicht 
bemerkt BRISSON, daB die Menge von Carbolsaure zu klein sei, um diesen Effekt 
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zu veranlassen. Er halt die ganz geringen Mengen Schwefel (0,002 auf 1 g Teer) 
fiiI' auBerst wirksam, femer die sticksto££reichen Bestandteile Leukol und Chi
nolin. RYGIER und MULLER glauben, daB nicht eine oder die andere Komponente 
des Teers fiiI' eine Wirkung verantwortlich sei, sondern daB die naturliche 
Kombination der einzelnen chemiscken Elemente in Verbindung mit seinen physi
kalischen Eigenschaften die Reilwirkung bedinge. 

RERXHEIMER und BORN schreiben, daB die Teere antiakantholytisch, 
ge£aBkontrahierend, keratoplastisch, antipruriginos und antiparasitar wirken, 
wodurch die Teere imstande sind, gleichzeitig mehrere Symptome zu be
kampfen. 

FURST meint, daB der Teer im ganzen zunachst hyperamisierend wirkt. 
"Die Raut wird entziindlich rot und infiltriert. Doch bilden sich diese sichtbaren 
Erscheinungen meist schon nach einigen Minuten und Stunden zuriick. Die 
anderen Eigenschaften - juckstillende, antibakterielle, antikeratoplastische und 
antiekzematose - ergeben sich aus den Wirkungen der einzelnen Bestandteile. 
Daneben besitzt der Teer aber Wirkungen auf Rautkrankheiten, die in ihrem 
Wesen noch unklar sind." 

LUITHLEN schreibt, daB Teer keratoplastisch und stark antiparasitar wirkt 
und seinen EinfluB in die Tiefe der Raut erstreckt. 

Nach UNNA wird, wenn Teer in die Tie£e geht, durch Sauersto££entzug die 
Neubildung von Epithel und Mitosen verhindert. Damit hort die Reproduktions
kraft der Stachelzellenschicht auf, die nun ohne Nachschub von neuen Epithelien 
sich durch weitgehende Verhornung verdiinnt. Es tritt somit eine starke 
Verminderung des Volumens der Stachelschicht und eine Verminderung des 
Rorndrucks ein. 

Bevor wir diese hier angegebenen Be£unde naher erortern, seien die schiid
licken N ebenwirkungen des Teers besprophen, weil sie uns viele Anhaltspunkte 
fiiI' die pkarmakologische Analyse dieses Reilmittels Z1i geben gestatten. Ganz 
besonders kann man die Wirkung, die die einzelnen Teerfraktionen auf die Raut 
ausiiben, bei den gewerblichen Schiidigungen der Raut beobachten, die durch 
Arbeiten mit Teer und Naphthaabkommlingen auftreten. Beziiglich Einzel
heiten sei auf die Ausfiihrungen von KOLseH verwiesen. 

Bei der fraktionierten trockenen Destillation des Steinkohlenteers entweichen 
bei verschiedenen Temperaturen folgende Teerbestandteile: 

Bei 70-160° Leicktole: Benzol, Toluol, Cumole, Pyridinbasen; bei 150 bis 
220° MittelOle: Naphthalin, Pyridinbasen, Phenol, Kresole; bei 220-260° 
Sckwerole: Kresole, Naphthalin, Chinolin und andere £liissige und feste Kohlen
wasserstoffe; bei 260-400° Antkracenole: Griinol, Karbolineum. 

Den Riickstand bildet das Pech. 
Die Leicktole machen kaum spezifische Erkrankungen der Raut. Die in der 

Literatur beschriebenen diirften durch Beimengungen (Rarze, Terpentin, 
Anilin) bedingt sein (MILIAN, KOHER). 

("'A Von den M ittelolen macht das N apktkalin /~) Erytkeme und papulose 

Ekzeme. Es wurde auch Anhidrosis beobachtet. Guajacol (Monomethylester 

des Brenzkatechins C6H,<~~H3) macht an der Raut Gefukll08igkeit, gelegent

lick N ekrosen. 
Von den Schwerolen macht Kresol Brennen, Rotung, Kribbeln, Ecckymosen, 

Veriitzungen. nie Schadigungen, welche beirn Arbeiten mit Griinol auftreten, 
werden auf die photodynamische Wirkung des in ibm enthaltenen fluoreszierenden 
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Akridins 1 zurUckgefiihrt. So berichtet LEWIN, daB Arbeiter in einer Papier
rohrfabrik infolge Hantierens mit Steinkohlenteerpech juckende Rote der Haut 
der Hande, des HaIses und des Gesichtes zeigten, besonders wenn Sonne darauf 
schien. Als Ursache sieht er das Akridin und auBerdem Anthrazen. und Antra
chinonverbindungen an. Beim Hantieren mit Karbolineum treten acnef6rmige 
Affektionen auf. 

Bei Beschaftigung mit Steinkohlenteerpech treten ganz eigenartige Erschei
nungen auf, die das klinische Bild der sog. "Pechhaut" ausmachen: Die Haut 
der hauptsachlich unbedeckten Korperteile ist eigentiimlich braun, die Skleren 
gelb gefarbt, es sind "Riesencomedonen" und Follikulitiden zu beobachten, 
dann treten Hyperkeratosen auf, Warzen, verruk6se Papillome, Verdickung der 
Hand- und Sohlenflache, ofters fleck- oder net7.fOrmige Pigmentierungen. Diese 
Erscheinungen findet man bei Pech-, Brikett-, Asphaltarbeitern usw. Ferner 
beobachtete OPPENH;EIM diese Hauterscheinungen auf der Brust von Schuh
machern I\.Is Folge der Reibung der mit Pech beschmutzten Kleider. 

Uber die gewerbliche Schadigung der Haut durch das gesamte Teer berichtet 
ULLMANN zusammenfassend. Sie wird aIs "Teerkriitze" bezeichnet und macht 
ahnliche, nur noch ausgepragtere Erscheinungen als die "Paraffinkriitze". Das 
klinische Bild wurde bei der "Pechhaut" erortert. 

Nach HABERMANN findet man histologisch fast immer nur chronische Ver
anderungen oft mit starker Pigmentierung und mit Entziindungserscheinungen 
der Haut, zum Teil auch mit Hyperkeratose und follikularer Wucherung. Ent
sprechend den makroskopisch sichtbaren Hornpfropfen sieht man Anhaufung 
lamellos geschichteter Hornmassen in den zumeist erweiterten Follikeltrichtern. 
Durch Abschniirung der letzteren entstehen becherartige Formen. Die Epidermis 
selbst ist verschmalert, die Hornschicht verbreitert. Das Stratum spinosum 
weist unregeImaBige Pigmentschollen auf. Das Rete Malpighii ist hochgradig 
vakuolisiert, blasig abgehoben, unscharf gegen den Papillarkorper abgegrenzt. 
Das untere Epithel sowie die Cutis sind Odemat6s und locker, zellig infiltriert. 
Die GefaBe sind in ihren Wandungen verdickt und von Zellmanteln umgeben 
(Abb. 18 u. 19). 

Einige Autoren sind geneigt (BAYET und VOSSENAAR), die Ursache dieser 
Erscheinungen auf den Arsengehalt des Teers zuriickzufiihren, doch konnten, 
wie dies spater erortert werden solI, BR. BLOCH und WIDMAR experiment ell 
die Unhaltbarkeit dieser Annahme feststellen. 

Bevor eine pharmakologiscp.e Besprechung des eben Mitgeteilten erfolgen 
solI, sei noch kurz auf die experimentelle Erzeugung von Mausecarcinomen 
durch Teer verwiesen. Bekanntlich gelang es einer ganzen Reihe von Forschern 
- es seien hier nur die ersten Untersucher FIBIGER und BANG, YAMAGIWA 
und ICHIKAWA, LIPSCHUTZ, BR. BLOCH und DREIFUSS, Roussy, LEROUX und 
PEYRE, PARODI, DEELMANN, BIERICH, MURRAY, TRUFFI, KREYBERG genannt-, 
durch langdauernde Pinselung mit Teer pathologische Gewebsprodukte experi
mentelL zu erzeugen, die mit allen Merkmalen eines echten Blastoms aus
gezeie-hnet waren. Das Versuchstier war die Maus. J OANNOVICZ erzeugte solche 
Tumoren dl!rch Verbrennung mit heiBem Teer. BUSCHKE und LANGER konnten 
ferner bei Ratten nicht nur an der Haut, sondern auch an den Schleimhauten 

1 Akridin Q~O ist ein Dibenzopyridin, bildet alkalisch reagierende BIattchen, 

N 
die blli 1100 ijIc-hmelzen. Die Losungen seiner Salze fluorescieren griinblau. Es reizt Haut und 
S<;lhleimhliute· heftig, macht Durchfalle und solI auch Retinitis verursachen (zit. nach ROST). 
Dur~~ E.intrjtt von Amido-, Alphyl- und Alkylgruppen bildet Akridin Farbstoffe. Die 
Akridinderivate Trypaflavin, Argo/lavin, Rivanol u. a. sind in der Medizin als Desinfek
tionsmittel im Gebrauch. 
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solche Veranderungen hervorrufen. Nach den Untersuchungen von POLETTINI 
wirkt Teer nicht nur ortlich carcinogen, sondern schafft eine tumorbildende 
Disposition. LIPSCHUTZ konnte ferner neben den Blastomen noch Pigmentie
rung erzeugen. (Als Ursache der Teermelanose sieht KISSMEYER ein dureh 
den Teer in den Organismus eingebrachtes Pigmentstadium, das in chemischer 
Hinsicht dem BR. BLOcHschen Dioxyphenylalanin nahesteht.) . 

Sehr interessante physikalisch·chemische Untersuchungen iiber das Teer
carcinom veroffentlichte WATERMAN. Nach der Methode von MAc CALLUM 
beobachtete er die Kalium-Calciumverteilung im carcinomatosen Gewebe. Er 
fand eine Entlcalkung des Bindegewebes, die er auf eine Teerschddigung zuriick
fiihrt, wodurch die Calciumaufnahme aus dem Blute erschwert wird, und eine 

Abb. 18. Pechhaut im Gesicht. Das Rete Malpighii vielfach vakuolisiert. blasig abgehoben. 
Pigmentzellenchromatophoren bandartig angeordnet im Stratum 8ubpapillare. Leichte vakuoliire 
und perifollikulare einfache Infiltration. Vakuolisation auch in den ZeUen der aulleren Follikelwand. 
(Nach R. HABERMANN: aus ULLMANN-OPPENHEIM-RIJ-LE, Die Schadigungen der Haut durch Beruf 

und gewerbliche Arbeit. Bd. 2, S . 258, Abb. 92. Leipzig 1926.) 

Kalkeinlagerung in das Epithel als Folge der gesteigerten Permeabilitat im Tumor
gewebe. Mikroskopisch kommt es zu einer Entdifferenzierung zwischen den beiden 
Keimblatterderivaten Epithel und Bindegewebe (WATERMAN). 

Von besonderer Wichtigkeit waren die Untersuchungen, die sich mit der 
Isolierung der carcinogen wirkenden Substanz im Teer befaBten. Zunachst 
konnten BR. BLOCH und DREIFUSS feststellen, daB die niedrig siedenden Phenole 
und Basen fiir die Carcinomgenese irrelevant sind. Dann konnten BR. BLOCH 
und WIDMAR feststellen, daB die Fraktion unter 230 0 nicht oder nur wenig 
carcinogen wirkt. Die wirksame Substanz wurde in der Fraktion von 230-3000 

gefunden. FUr die Carcinomgenese kommt demnach der sehr hochsiedende (300°), 
in Benzol losliche Anteil des Teers in Betracht. Auch TEUTSCHLANDER findet 
in der Anthracenolfraktion die carcinogene Komponente des Teers. Doch meinen 
BR. BLOCH und WIDMAR, daB die blastomerzeugende Wirkung des Teers nicht 
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auf eine einzelne Substanz beschrankt ist, sondern auf mehrere, wahrscheinlich 
miteinander chemisch verwandte homologe Stoffe, die weder Stickstoft noch 
Schwefel noch Arsen enthalten. 

Wenn wir die hier mitgeteilten Befunde uber den experimentellen Teer
krebs mit den klinischen Angaben der Berufsschaden durch Teer und des sen 
Produkte betrachten, so finden wir einen auffallenden Parallelismus. Die 
gewerblichen Schadigungen durch die einzelnen Teerfraktionen sind wie ein 
klinisches Experiment, das gewisse Schlusse zulaBt fUr die schtidigenden resp. 
wirksamen Korper im Teer. Wahrend die Leicht- und .Mittelole keine spezifisch 
bedingten Hauterscheinungen erzeugen, sind die schwerenund Anthracenole die
jenigen Teerabkommlinge, welche gewerbliche Hautschaden auszulosen imstande 
sind. Teer ist ja wie beispielsweise Opium kein einheitlich konstant chemisch 
zusammengesetzter Korper. Wie Opium enthalt er eine Menge Stoffe, die gleich
sinnig wirken, oft aber auch gewisse Haupteffekte verschleiern. Die haut-

schtidigende und experimentell carcinogene Wirkung wird durch die hochsiedende 
Fraktion ausgelOst. Die Leichtole diirften therapeutisch wirkungslos sein. Den 
Schwerolen kommt die Phenolwirkung zu, wahrend Pech, Schwerol und An
thracenol hochstwahrscheinlich den therapeutischen Effekt bedingen diirften. 
Gerade die schonen histologischen Untersuchungen von HABERMANN lassen 
pharmakologische Schliisse zu. Bei Untersuchungen iiber die Pechhaut konnte 
er die Vakuolisierung des Rete M alpighii feststellen, Erscheinungen, die der 
Retecytolyse MENSCHELS bei der Salicylsaurewirkung entsprechen. Infolge 
dieser Schtidigung des Stratum germinativum und spinosum kommt es zu einer 
H yperkeratose und Akanthose. Aber die Wirkung bleibt nicht auf diese Schichten 
allein beschrankt. Nach WATERMAN ist auch das Bindegewebe stark in Mitleiden
schaft gezogen. Ebenso die GefafJe. Konnte auch KLEYBERG beim experi
mentellen Teercarcinom Capillarerweiterung und Bildung von capillaren Ektasien 
feststellen. 

Die Wirkung des Teers erstreckt sich demnach auf Haut, Bindegewebe und 
GefafJe. Sein Angriftspunkt diirfte zunachst das Rete Malpighii sein, worauf 
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dann die iibrigen Erscheinungen von der Keratoplastik bis zur Blastc;mbildung 
folgen. Die Annahme, daB die Pechbestandteile wenig Bedeutung haben, diirfte 
nicht zu Recht bestehen. 

Warum man aber fiir die Hautbehandlung Teer und nicht die wirksamen 
Fraktionen anwendet, diirfte darin seine Erklarung haben, daB eben die Leicht
und M ittel6le doch nicht als pharmakologisch indifferent anzusehen sind. Sie 
diirften die Te'erwirkung regulieren, diirften fiir die Resorptionsverhaltnisse 
maBgebend sein und verhindern, daB ein iibermaBiger Effekt bei der Therapie 
eintritt. Wir finden ja auch sonst in der Pharmakologie, daB die sog. Ballast
stoffe, die von der synthetischen pharmazeutischen Chemie als irrelevante 
Korper gerne iibersehen werden, fiir die Wirkung von groBer Bedeutung sind. 

Die Teerbehandlung, die schon von PLINlUS und GALEN gegen Hautkrank
heiten empfohlen, im Mittelalter in Vergessenheit geriet, wurde von HEBRA, 
BATEMAN, WILKINSON, CAZENAVE, GAUTIDER, BAZIN u. a. wieder in die Der
matotherapie eingefiihrt. HEBRA verlangte, daB jedes Ekzem nach Beseitigung 
der Entziindungserscheinungen mit Teer zu behandeln sei. Er verwendete 
hauptsachlich den Holzteer. In letzter Zeit haben namentlich JADASSOHN, 
NEISSER, SACK sowie HERXHEIMER und seine SchUler NATHAN, .ALTMANN und 
BORN, ferner GONIN, WHITE, GALEWSKY, STEIN U. a. sich mit der Teerbehandlung 
beschaftigt. Sein .Anwendungsgebiet ist das Ekzem, die Neurodermitis, die 
Psoriasis, die Trichophytie, die Acne necrotica, die Scabies, der Pruritus, die 
Dermatitis herpetiformis Duhring (in letzter Zeit von FREEMAN emp£ohlen), 
der Pemphigus und die Haarerkrankungen (Pityriasis capitis, Alopecia). 

Urn Teer mit Wasser mischbar zu machen, wird er mit saponinhaltigen Sub
stanzen versetzt (Liquor carbonis detergens). N ach dem deutschen Arzneibuch· 
wird Steinkohlenteer mit einem alkoholischen Quillaja-Auszug durch acht Tage 
extrahiert. Der englische Liquor (Alcoholic solution of coaltar) ist nach einem 
Geheimverfahren hergestellt (L. KOFLER). HERXHEIMER verwendet an Stelle 
der Quillajatinktur eine RofJkastanientinktur. KOFLER und PERUTZ stellten 
einen Liquor cadini detergens durch Losen von einem Teil Oleum cadini in 
20 Teilen Primulatinktur her. 

Von besonderer Wichtigkeit sind Intoxikationen, die nach Teer, zumal bei 
Anwendung auf groBere Hautbezirke, auftreten. Das erste Zeichen ist die griine 
Verfarbung des Urins (Carbolharn), dann die akute Nephritis, Albuminurie, 
Lahmungserscheinungen seitens des Zentralnervensystems. Besonders sollen 
rote und blondhaarige Menschen mit wenig Pigment zu Teerschiidigungen 
neigen (HERXHEIMER). 

Von geringer Bedeutung ist das Auftreten von Acne (HAGER, RITTER U. a.), 
Follikelhyperkeratosen (BR. BLOCH), allergischen Erscheinungen (LAUCHA FAL). 
mer Sensibilis:i.erung der Haut durch Teerpraparate berichten HERXHEIMER 
und NATHAN. 

Die zweite Gruppe reduzierender Substanzen sind die Anthracene: Zu ihnen 
gehort das Chrysarobin, das A nthrarobin und das Cignolin. 

Chrysarobin. 

Das Chrysarobin verdanken wir BALMANN SQUffiE. Es stammt aus der 
portugiesischen Kolonie Vorderindiens Goa und wird aus dem Stamme des 
Baumes Andira Araroba als gelbes, krystallinisches, in Wasser schwerlOsliches 
Pulver (Araroba depurata) erhalten . .An der Luft wird das Pulver bald braun. 
Die Chrysarobinpriiparate enthalten 90% Chrysarobin, daneben Beimengungen 
wie Emodinanthranol. 
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OR 
I 
C OR 

Das Chrysarobin OR· C6Ra<I)C6R2<CR2 gehort in die Gruppe der sog. Anthra-
CR 

(/~/CO,,/" .glykoside. Es sind dies Glykoside von Anthrachinonderivaten·1 I 1 I) ; 
"/'-CO/,,/ 

sie finden sich in verschiedenen Pflanzen. Einige von ihnen haben abfUhrende 
Wirkung, wie die Emodine aus Rhabarber (Rheum), Faulbaum (Frangula), 
Aloe, Senna u. a. Die Emodine sind Oxymethylanthrachinone. Chrysarobin 
entsteht aus Chrysophansaure durch Aufnahme von Wasserstoff unter Austritt 
von Wasser: 

OR CO OR OR OR OR /"/,,/,, /"/1"/" I I I + 8 R = 1 I I I + H 20 ~/,,/,,/ CRa "/,, /,,/ CHa 
CO H 

Dioxymethylanthrachinon 
= Chrysophansaure. 

Dioxymethylanthranol = Chrysophan. 
saureanthranol = Chrysarobin. 

Schuttelt man eine atzalkalische Chrysarobin16sung mit Luft, so wird sie 
rot und enthalt Chrysophansaure. Doch konnten UNNA und GOLODETZ finden, 
daB auBer Chrysophansaure noch zwei durch ihre Spektra wohl charakte· 
risierte Substanzen, das Oxychrysarobin und das Chrysatoxin, dabei gebildet 
werden. Oxychrysarobin entsteht auch spontan auf der Raut, wenn auch 
alkalifreie Chrysarobinsalben verwendet werden. Bei kurzdauernder Oxydation 
entsteht Chrysophansaure, bei lange fortgesetzter Chrysatoxin. 

Wie erwahnt, ist Chrysarobin kein reines Praparat, sondern es enthalt eine 
Anzahl mehr oder weniger oxydierter oder reduzierter und substituierter 
Anthracenderivate je nach der Rerkunft der Droge (Brasilien, Indien). 

Die pharmakologische Analyse der Chrysarobinwirkung verdanken wir 
hauptsachlich den Untersuchungen von UNNA und seinen Mitarbeitern GOLODETZ 
und RODARA. Auf die gesunde Raut gebracht, bewirkt es eine schnelle lcerato· 
plastische Wirkung und "Abschiebung der Hornschichte". Starke Konzentrationen 
bewirken eine Schwellung, Jucken, Brennen und Pustelbildung an den Raar. 
follikeln. Wenn die Entzundung zuruckgeht, so kommt es zur Abschuppung 
der vorher entzundeten Raut. Wird Chrysarobin zu Chrysophansaure oxydiert, 
so hat es seinen heilenden EinflufJ auf Ekzem· und Psoriasisefflorescenzen verloren. 
Der typische Heileffekt des Chrysarobins ist in der Reduktion der Hautelemente 
begrundet. Moglicherweise verhindert es die Neubildung von Mitosen im Stratum 
spinosum. Die Oxydation des Chrysarobins findet dort statt, wo ein 6lsaure· 
haltiges Sekret ausgeschicden wird. UNNA meint, daB die Olsaure des Haut· 
sekretes das Chyrsarobin in die Haut leitet. Die Wirkung ist an die Oxydation 
unter Beteiligung der Olsaure gebunden. 

Nach UNNA kommt dem Chrysarobin auch eine Wirkung auf das Pigment 
der Stachelschicht zu. Dieses Pigment wird zwar durch Chrysarobin nicht 
zerstOrt, doch negativ chemotaktisch vertrieben. 

Nach SAKURAI kann man die hautreizenden Nebenwirkungen des Chrys. 
arobins beseitigen, wenn man es aus alkoholischen Losungen auskrystallisiert. 
Durch Destillation erhalt man ein fliichtiges 01 und einen phenolartigen Ruck. 
stand. Die Nebendestillationsprodukte werden mit NaRC03 neutralisiert. 

SEHLEN konnte an der Rand von Pilzkulturen feststellen, daB nach Chrys. 
arobinbehandlung die Pilze an den trichophytisch erkrankten Raaren zugru~de 
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gehen. RACINOWSKI fand bei Psoriatikern, daB nach 5-lOtagiger Behandlungs
dauer die Hornschicht an Dicke abnahm und die Parakeratose schwand. Im 
Stratum germaninativum konnte er keine gesetzmiiBigen Veranderungen fest
stellen. Sehr ausgesprochen war das rasche Schwinden der polynuclearen 
Leukocyten und Mikroabscesse. Zweifelhaft war der EinfluB auf die GefaBe. 

Die Wirkung des Chrysarobins kommt nicht gleichmaBig auf aIle histologisch 
sichtbare Zeichen der Entziindung zum Ausdruck. In erster Weise macht sich 
sein hemmender EinfluB auf die Leukocytenemigration bemerkbar, was eine 
Regeneration der Epidermis zur Folge hat. 

Beziiglich Chrysophansaure fand HUERRE, daB die Handelspraparate nur 
2% Chrysophansaure enthalten. Therapeutisch wertvoll sind nur die tertiaren 
Alkohole, die Anthranole, wahrend die Chrysophansaure und die Anthrachinone 
die Haut nur reizen und von dem Chrysarobin durch Behandlung mit Pottasche 
zweckmaBig zu entfernen sind. 

Aus dem hier Gesagten ergeben sich die Indikationen fiir die Anwendung des 
Chrysarobins. Es ist eines der wirksamsten Heilmittel bei der Psoriasisbehand
lung. Ganz besonders wirkt es in Kombination mit Teer, Salicylsau,re und 
Schmierseife als DREuwsche Salbe, bei inveterierten Psoriasisplaques. Dann 
wirkt es bei chronischen, hartnackigen Ekzemen und bei M ykosen. 

Von schadlichen Nebenwirkungen entfaltet es starke Reizung auf der ge
sunden Haut, unangenehme Konjunktivitiden, ja selbst Schadigungen der 
Rornhaut (IGERSHEIMER), gelegentlich auch Nierenreizung. Die rotbraune 
Verfarbung del: Raut, die rote der Nagel und die gelbliche der Raare seien 
auch erwahnt. 

Auch das von LIEBERMANN eingefiihrte Antkrarobin, das vor aHem in Form 
der ARNINGSchen Pinselung mit gutem Erfolg verwendet wird, ist ein redu
zierendes Antkracenderivat, das in alkalischer Losung rasch Sauerstoff absorbiert 
und sich in Alizarin (Dioxyanthrachinon) umwandelt (UNNA). Es wirkt viel 
schwacher als das Chrysarobin. 

Ein Ersatzpraparat des Chrysarobins ist das Cignolin, das von GALEWSKY 
in die Dermatotherapie eingefiihrt und von UNNA vom chemiseh-therapeutischen 
Standpunkte untersucht wurde. Cignolin gehort zur Gruppe der Oxyantkrasole 
und ist ein entmetkyliertes Chrysarobin. 

OH 
I 
C /1" OH OH· CsHa" /CsHa(CH 
CH 3 

OH 

b 
OHC6Ha (~~C6Ha . OH 

Chrysarobin Cignolin 

Cignolin ist demnach ein Dioxyanthranol. UNNA hat den experimentellen 
Beweis erbracht, daB der Austritt der Methylgruppe aus dem Chrysarobin
molekiil eine wesentlich stiirkere pharmakologische Wirkung mit sieh bringt, 
als das unveranderte Chrysarobin besitzt. Aus seinen Versuehen ist zu entnehmen, 
daB Cignolin beziiglich seiner hautreizenden Eigenschaften 2-5mal so stark 
als Chrysarobin wirkt. Der antipsoriatische Effekt und die hautreizenden Eigen
schaften sind an die OH-Gruppen (1 und 8) gekniipft, die sowohl das Chrysarobin 
als auch das Cignolim besitzen. Dagegen scheint die in der Para-Stellung befind
Hche Methylgrup.pe im Chrysarobinmolekiil entiiindungsschwaehender zu wirken, 
da das starker reizende Cignolin diese Methylgruppe nicht hat. Es entfaltet 
eine 2-5mal starkere Wirkung wie Chrysarobin. . 

UNNA stellte tierexperimentell fest, daB der Trager der Abwanderung des 
Cignolins die in allen Schichten der Raut befindliche Olsiiure ist. Uberall, wo 
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Cignolin mit lIIsaure oder Olein enthaltenden Selcreten der Knauel- und Talg
driisen in Beriihrung kommt, gelangt es durch die saure Horn- und Stachel
schicht bis zum alkalisch reagierenden Papillarkorper und regt hier einen Oxy
dationsprozeB an. Hierbei entsteht die braunliche Verfarbung der Haut ("Oigno
lin braun" UNNAS j. AuBer der Sauerstoffwirkung tritt nach Cignolin Ab
schuppung und Schalung der Oberhaut auf, wie sie sonst nur von Phenolen 
bekannt ist. Giinstige klinische Erfahrungen, so daB die Wiedereinfiihrung 
des aus dem Handel gezogenen Cignolins durch GRUMACH und HAUCK angeregt 
wurde, liegen vor von BRUCK, LUTH, POLZIN, MEIROWSKI und STIEBEL, 
IHLE, GALEWSKI, SAUDEK, PINKUS, VEIEL, ULLMANN U. a. 

Die Indikationen sind dieselben wie die des Chrysarobins. Nur kann es 
noch bei Acne verwendet werden (POLZIN). 

Sehwefel. 

In die Gruppe der reduzierenden Mittel gehort der Schwefel 1. 

Der .Schwefel wird in drei Formen in der Dermatologie verwendet: auBerlich, 
innerlich und parenteral. 

Der elementare Schwefel kommt in mehreren Modifikationen vor, die sich 
durch physikalischeEigenschaften (Schmelzpunkt, spezifisches Gewicht, Krystall
form) voneinander unterscheiden. Dies hangt damit zusammen, daB Schwefel 
eine wechselnde MolekulargroBe hat, namlich bei niederer Temperatur S8' 
dann S4 bei Temperaturen iiber 9000 S2; bei 15600 beginnt die Dissoziation in 
Atome (zit. nach OPPENHEIMER). Schwefel, eine gelbe, krystallinische harte 
Masse, ist in den meisten Losungsmitteln unloslich; in Schwefelkohlenstoff 
lost er sich bei 15° zu 37%, bei 550 zu 181 %. Wahrend von vielen Autoren 
Schwefel als fettlOslich bezeichnet wird, fand MONCORPS, daB bei einer 10% 
Konzentration sich Schwefel in Olivenol zu 0,58%, in Adeps suillus benzoinatus 
zu 0,92% lOst. 

Die drei Schwefelpraparate des Arzueibuches (Sulfur 8ublimatum, depuratum 
und praeaipitatumj unterscheiden sich nach HEUBNER nur durch ihren Rein
heit8grad, d. h. groBere oder geringere Beimengungen von SuHiden, sowie 
durch die GroBe der Einzelkrystalle, da sie prinzipiell dieselbe chemische 
Modifikation oder Gemische der gleichen Modifikation sind. 

Schwefel ist ein Bestandteil der EiweiBkorper, mit Ausnahme der aus wenigen 
Baustoffen, vor aHem Arginin bestehenden Protaminen (z. B. im Fischsperma). 

1 Beziiglich chemischer Nomenklatur sei daran erinnert, daB man die Metallverbin

dungen des Schwefelwasserstoffs als Sulfide, die SaIze der Schwefelsaure S02(OR als 
'OR 

OR 
Sulfate, die Salze der schwefligen Saure S02<R ala Sulfite bezeichnet. Die sauren 

SaIze der schwefligen Saure heWen Bisulfite oder Hydrosulfite. Sauren mit verketteten 
Schwefelatomen sind die Polythionsauren; so ist z. B. bei der Thioschwefelsaure H 2S20 .• 
ein ° durch S ersetzt; das Natriumthiosulfat (NatriumsaIz der Polythionsaure Thio~ 

/ONa 
schwefelsaure) hat die Formel OsS"SNa' Als Thiole (Thioalkohole, Merkaptane) bezeichnet 

man die den Metallhydrosulfiden (z. B. K-S-H) entsprechenden organischen Verbin
dungen, z. B. CHs-S-H. Sie sind als geschwefelte Alkohole aufzufassen. -S-H ist die 
charakteristische Thiolgruppe. Durch Anlagerung von Schwefel an Schwefelwasserstoff 
entstehen die PolY8Chwefelwasserstoffe, deren Metallverbindungen als Polysulfide bezeichnet 
werden. Zu erwahnen ware noch, daB Sulfide mit Sauren Schwefelwasserstoff entwickeln, 
der .~urch se~en. Ge~uch und durc~ die Schwarz~g, welches ein mit Bleisalzlosungen 
getranktes Papler ill diesem Gase erleldet, erkannt WIrd. AuBerdem farbt sich Nitroprussid
natrium mit Sulfidlosungen violett. 



Schwefol. 

Dann kommt er noch in der Chondroitinschwefelsaure der Gelenkknorpel und 
in den rhodanwasserstoffsauren Salzen des Speichels vor. 1m EiweiBmolekul 
ist das Oystein 

CH2-SH 

bHNH2 

I 
COOH 

(Aminothiomil chsaure) 

der Trager des Schwefels; daselbst ist er in der Thiol-(Sulfhydryl-) Bindung 
R-SH. Sowohl durch Kondensation und Oxydation entsteht aus dem Cystein 
unter VergroBerung des MolekUls auf fast das Doppelte das Cystin 

CH2-S-S-CHg 
I I 

CHNH2 CHNH2 

I I 
COOH COOH 

1m Cystin ist der Schwefel in der Disulfidgruppe R-S.S.-R. Das Cystin nimmt 
sehr leicht 2 Atome H auf und bildet dann durch Trennung des Molekuls wieder 
Cystein. Der Vorgang der Bildung des Cystin aus Cystein spielt unter anderen 
beim KeratinisationsprozeB der Epidermis eine Rolle. Die Umwandlung des 
Cysteins in Cystin ist sowohl eine Kondensation als auch eine Oxydation. Die 
Thiolgruppe - SH verschwindet bei der Umwandlung zugunsten der Disulfid
gruppe - S.S. -. Zwei Molekule Cystein werden in der Zelle zu einem Molekul 
Cystin dehydriert, d.h. oxydiert, und umgekehrt kann das Cystin wieder in 
Cystein hydriert, d. h. reduziert werden. Wir haben es demnach mit einem 
Oxydoreduktionssystem zu tun. Beim Thiol-(Sulfhydril-) System handelt es 
sich um die reversible Umwandlung der - SH-Gruppe in die Disulfidgruppe 
- S.S -. Die Trager der Thiolgruppen im Gewebe sind das Cystein, die Thio
glykolsaure und das Glutathion von HOPKINS, ein aus Cystein und Glutamin
saure bestehendes Dipeptid. 

Zwei chemische Eigenschaften des SchW'e£els sind fUr sein Verhalten im 
Organismus von groBer Bedeutung: Sein Vorkommen in verschiedenen Oxy
dationsstufen und seine Fiihigkeit zur Anreicherung mehrerer Schwefelatome 
aneinander (HEUBNER). 

An der Luft, ganz besonders in Gegenwart von Licht erfolgt eine Oxydation 
des elementaren Schwefels zu schwefliger, spater zu Schwefelsaure. Die 
niedrigste Oxydationsstufe ist Schwefelwasserstoff, die niichsthohere elementarer 
Schwefel, die hochste ist das Sulfat. 

Nun kann Schwefelwasserstoff weiteren Schwefel anlagern und bildet die 
Polyschwefelwasserstoffe H 2S2, H 2Sa, H 2S4, H 2S5 • WERDER steUte fest, daB auch 
im Korper die Bildung von Polysulfiden aus Schwefelwasserstoff und Schwefel 
moglich ist, wobei sich nach KURTENECKER und BITTNER Thiosulfat bildet. 

Die Neigung zu Aneinanderlagerungen haben aber auch organische Schwefel
verbindungen. So entsteht, wie erwahnt, aus dem Oystein das Oystin, eine 
Reaktion, die reversibel ist. Die Bildung des Cystins aus dem Cystein ist als 
Oxydationsvorgang, die Riickbildung als Reduktion zu betrachten. Diese Re
duktion ist "mit einer Oxydation anderer Stoffe verknupft, die den zur Re
duktion des Cystins notwendigen Wasserstoff liefem mussen; denn Wassersto£f
verlust ist ja allgemein einer Sauerstoffaufnahme gleichzusetzen" (HEUBNER). 
So konnte HOPKINS feststellen, daB die Reduktion des Cystinderivates Glut
athion normale physiologische Oxydationen unterhalt. Die Umwandlung des 
Cysteins in Cystin kann schon an der Luft erfolgen, wobei aber, wie O. WARBURG 
und SAKUNA nachwiesen, ganz geringe Eisenmengen als Katalysatoren wirken. 
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Diese Oxydoreduktion, die Bildung des Cystins aus Cystein hat eine eminente 
biologische Bedeutung: In der Cysteinform, also' bei Anwesenheit einer Thiol
gruppe, wird aus dem Sulfhydrilsystem Wasserstoff auf einen Zellbaustein iiber
tragen; dadurch geht das Sulfhydrilsystem in die Disulfidform iiber. Nun kann 
es in der Disulfidform wieder Wasserstoff aufnehmen, es dehydriert, kann z. B. 
ein Aldehyd in Saure iiberfiihren. 1st aktivierter Sauerstoff vorhanden, so wird 
del' lockere Wasserstoff des Cysteins an diesen abgegeben und es entstehen 
nach folgendem Schema Cystin und Wasser: 

2 R - SH + 0 = H 20 + R - S ~ S - R. 
Eine altere Beobachtung aus dem Jahre 1888 von J. DE REy-PAILHADE, 

sowie Untersuchungen von ROSING, wonach tierische Organe bei Beriihrung mit 
Schwefel Schwefelwasserstoff bilden, wurde von HEFFTER sowie von HEFFTER 
und HAUSMANN eingehend untersucht und festgestellt, daB Oystein bei Be
riihrung mit Schwefel reichlich Schwefelwasserstoff bildet. Ebenso reagiert 
nach HOPKINS das Glutathion. Es wurde festgestellt, daB diese schwefel
reduzierende Eigenschaft del' Gewebe an die Anwesenheit del' Thiolgruppe-SH 
gebunden ist, so daB Eiweif3k6rper, die lceine Thiolgruppe enthalten, keinen 
Schwefelwasserstoff liefern. 

Wenn wir diese komplizierten Verhaltnisse der Biochemie des Schwefels, 
die fiir die Pharmakodynamik dieser Substanz von besonderer Wichtigkeit 
sind und die sich den eingehenden Untersuchungen von HEFFTER, HEUBNER, 
HOPKINS, WIELAND, SABBATINI, SPIRO und seiner Schule verdanken, kurz 
zusammenfassen, so ergibt sich, daB der leitende Gedanke bei der Schwefel
wirkung durch die Umwandlung des Schwefels in Schwefelwasserstoff dargestellt 
wird. Kommt Schwefel mit Organen (Blut, Diinn- und Dickdarm, aber auch 
EiweiBkorpern) in Beriihrung, so bildet sich Schwefelwasserstoff. Diesel' ProzeB 
findet nur bei denjenigen EiweiBkorpern statt, die eine Thiolgruppe, welche 
Wasserstoff abgibt, in ihrem Molekiil enthalten. Dabei treten unter Abgabe 
j e eines Wasserstoffatoms 2 Molekiile zu einem disulfidartigen Korper zusammen: 

2 R - SH + S = R - S· S - R + H2S 
(Thiol) (Disulfid) 

Nach WIELAND ist Ger Schwefel ein Korper, der Oxydationen in Form 
del' Dehydrogenisation ermoglicht. Er ist ein Wasserstoffacceptor. AberSchwefel 
kann auch reduzieren, er ist ein Sauerstoffacceptor. GORDONOFF gibt folgendes 
Schema del' Bindungen, die Schwefel eingehen kann: 

S + H2 = H 2S (Schwefel als Wasserstoffacceptor) 
H 2S + 2 O2 = H 2S04 (Schwefel als Sauerstoffacceptor). 

Der Schwefel wird also auch oxydiert, und zwar nach seiner Umbildung 
zu Schwefelwasserstoff. Nun hat, wie SPIRO und seine Schule zeigte, Schwefel
wasserstoff die Eigenschaft, elementaren Schwefel unter Bildung von Poly
sulfiden zu losen. Diese Polysulfide lagern sich urn und spalten Schwefel ab: 

H 2S + XS ~ H 2SX 

Schwefel ist demnach als "Komplexbildner" (MARKWALDER) aufzufassen. So 
konnen wir uns erklaren, daB del' ganz unlosliche Schwefel doch biologische 
Wirkungen entfalten kann. 

Damit Schwefel, auf die Haut gebracht, eine Wirkung entfalten kann, muE er 
also in eine resorbierbare Form umgewandelt werden. Dies geschieht einerseits 
durch Bildung von Schwefelwasserstoff, der resorbiert wird, andererseits dadurch, 
daB es bei gleichzeitiger Gegenwart von Schwefel und Schwefelwasserstoff zur 
Bildung von Polyschwefelwasserstoffen kommt, die loslich und diffusibel sind 
und aus denen sich unter Umstanden wieder Schwefel, besonders an sauer 
reagierenden Orten abscheiden kann (HEUBNER). In den tieferen Schichton 
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der Epidermis, die, wie die Untersuchungen von BUFFA zeigten, reichlich 
Thiolgruppen enthalten; kann die Wirkung des elementaren Schwefels sowie 
der Polyschwefelwasserstoffe erfolgen. FUr die Einwirkung des elementaren 
Schwefels auf die unverletzte Hornschicht, die in ihrem Keratin keine Thiol
sondern Disulfidgruppen enthalt, bei der also eine Schwefelwasserstoffbildung 
nicht moglich ist, nimmt HEUBNER an, daB diese organischen Disulfide noch 
weiteren Schwefel in sich einzulagern imstande sind, wie die Tetrathionsaure 
noch weiteren Schwefel aufnimmt, urn die Pentathionsaure zu bilden. Danach 
konnte Keratin ebenfa17,s elementaren Schwefel in sich einlagern, wodurch eine 
.Anderung seines mechanischen Verhaltens erfolgt. Erwahnenswert ist noch 
eine Beobachtung von LOEPER, DECOURT und LESURE, daB nach experimenteller 
Entfernung der Nebenniere der Schwefelgehalt der Haut ungefahr 25% zu
nimmt. 

DaB die Erdalkalisulfide eine hornlOsende Wirkung entfalten, wurde bei der 
Besprechung der Untersuchungen von MENSCHEL bereits erwahnt. PULEWKA 
konnte unabhangig von MENSCHEL durch Bestimmung der Wasserstoffionen
konzentration feststellen, daB fUr die hornlosende Wirkung der Schwefelalkalien 
die in wasseriger Losung gebildeten Sulfhydrationen entscheidend sind, wobei 
das SUlfhydration an I ntensitiit auch die quellungsfordernde Wirkung des 
H ydroxylions ubertrifft. 

PULEWKA behandelte Keratin mit Losungen verschiedener ErdalkalisUlfide. 
Es ergab sich folgendes Dissoziationsschema: 

XS~X" + S" 
S"+H20~OH/+ SR' 

Es ergab sich, daB der Quellungsgrad und die Starke der Keratolyse zum 
Teil von der Wasserstoffionenkonzentration abhiingig sei. Die Quellung durch 
Sulfhydrate wird bei PH = 8,5-10,8 nur unwesentlich erhOht. Bei einem 
PH von iiber 10,8 erfolgt aber eine auBerordentlich starke Erhohung der Quel
lung. Dagegen ist die keratolytische Wirkung isohydrischer Erdalkalisulfid
lOsungen stets groBer als die keratolytische Wirkung der entsprechenden Erd
alkalihydroxyde, weil sich Hydroxyl- und spezifische H ydrosulfidwirkung sum
mieren. In einer spateren Untersuchung schreibt PULEWKA dem S" deneigent
lichen keratolytischen Effekt zu. 

Die Wirkung des Sulfhydrations komrht demnach nur in alkalischer Losung 
zur Geltung, da in SchwefelwasserstofflOsungen oder in schwachen Sauren
gemischen von Alkalisuliid und Schwefelwasserstoff keine vermehrte Quellbar
keit gegeniiber reinem Wasser auftrat. 

Es sei bier ganz kurz auf die allgemeine Pharmakologie des Schwefels, die heute 
durch die Untersuchungen nainentlich von HEFFTER, HEUBNER, BURGI, GORDO
NOFF, MEYER-BISCH im Mittelpunkt des Interesses steht, verwiesen. Auf das 
isolierte Froschherz auBert sich die Schwefelwirkung in einer Depression der 
Hubhohe, die zum auswaschbaren Herzstillstand fiihren kann (POHL, WERDER, 
GORDONOFF und UMEHARA). In schwachen Konzentrationen bewirkt Schwefel auf 
den isolierten Darm eine Zunahme des Tonus und der Pendelbewegungen, in 
groBeren eine lahmende Wirkung, die reversibler Natur ist (GORDONOFF und 
HASHIMOTO). Durch die alteren Untersuchungen von BOKAI, sowie durch die 
neueren Arbeiten von VAN DER WILLIGEN, VAN LEERSUM, BURGI und HAsHI
MOTO, HEFFTER, HIJMANS VAN DEN BERGH und ENGELKES wurde festgestellt, 
daB der sich nach Schwefelgaben entwickelnde Schwefelwasserstoff eine abfiih
rende Wirkung entfaltet. Wichtig sind die Beziehungen zwischen Schwefel 
und Glykogen, die sich aus den Untersuchungen von BURGI und GORDONOFF 
ergeben: Nach Zufuhr von Schwefel erfolgt eine Anreicherung des Glykogen
gehaltes in der Leber. Der Blutzuckergehalt erleidet eine Abnahme, unabhangig 
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davon ob Schwefel enteral oder parenteral zugefiihrt wurde (GORDONOFF). 
CAMPANACCI und BALDUCCI konnten auch beim Menschen eine Hypoglykamie 
unter der Schwefelwirkung beobachten. Dieser Befund ist insoferne von Be
deutung, als in Insulinpraparaten abspaltbarer Schwefel nachzuweisen ist 
(ABEL und GEILING). Insulinpraparate, die keinen Schwefel haben, sollen ihre 
Wirksamkeit verloren haben (zit. nach GoRDONOFF). Am Kaninchen konnten 
GORDONOFF und MISUSHINA finden, daB der Grundumsatz unter der Schwefel
wirkung herabgesetzt wird. MONCORPS konnte finden, daB nach 12 stiindiger 
Applikation von 100 g 10% Sulfur praecipitatum-Salbe sowohl der Sulfat-Schwefel 
als auch der Gesamtschwefel vermehrt war. Neben Steigerung der Werte fiir 
den Gesamtschwefel fand er eine Steigerung des Gesamtstickstoffes, eine Stei
gerung, die aber nicht immer .parallel verlauft. Doch konnte er zwischen dem 
AusmaB der Beeinflussung des Schwefelhaushaltes durch die percutane Schwefel
zufuhr und dem Verhalten des Grundumsatzes keine gesetzmaBigen Beziehungen 
feststellen. RUSZNIAK fand eine depressorische Wirkung des Schwefels auf 
den Blutdruck. Die Wirkung der Schwefelbader wurde von MALlY A unter
sucht, der fand, daB Schwefel direkt durch die Haut resorbiert wird. Nach 
LOEPER, DECOURT und GARCIN ist die Nebenniere das. wichtigste Organ bei 
der Regulierung des Schwefelstoffwechsels. 

KOPYTOWSKI untersuchte die Veranderungen, welche die gesunde Haut nach 
Schwefeleinwirkung erleidet. Nach seinen histologischen Untersuchungen sind sie 
hauptsachlich entzundlicher Natur. Diese Entziindung betri££t vorwiegend die 
Papillarschicht und die oberen Outisschichten, indem hauptsachlich Veranderungen 
der Ge/iifJe zustande kommen, wie Erweiterung, Quellung und eine ungewohnliche 
Proliferation des Endothels, welche bereits in sehr frUben Stadien der Schwefel
wirkung auftritt. Hand in Hand damit geht eine vermehrte Hornbildung. Doch 
macht die Hornschicht nicht alle typischen Phasen der vollstiindigen Verhornung 
dUTCh, sondern besteht aus unvollstandig verhornten, lose zusammt{nhangenden 
Lagen. Die chemotaktische Wirkung des Schwefels ist gering. Nach KoPY
TOWSKI ist die Schwefelwirkung eine mehr produktive. 

Fiir die Wirkung des Schwefels auf die Haut ist die Feinheit seiner Ver
teilung maBgebend. "GewissermaBen am griindlichsten aufgeteilt ist der in 
den Polysulfiden eingelagerte Schwefel, der eigentlich nur in Bereitschaft ist, 
elementarer Schwefel zu werden. Sehr viel grober ist der kolloidale Schwe£el, 
auf den die Schwefelmilch, endlich d~e Schwefelbliite folgt." 

Zu erwahnen ware, daB Polysul£ide in der Schwefelleber (Kalium sul£uratum 
pro balneo), in der Solutio Vlemingkx, im Kalium und Strontium sulfuratum, 
in den Schwefelwiissern usw. enthalten sind und daB Schwefelmilch (Sulfur 
praecipitatum) aus Kaliumpolysulfid durch Fallen mit Salzsaure erhalten wird, 
wahrend <;lie Schwefelblumen ein durch Sublimation dargestelltes Pulver sind, 
das oft Schwe£elarsen, schweflige Saure und Schwefelsaure enthalt, die durch 
Behandeln mit verdiinnter AmmoniaklOsung und nachherigem Auswaschen ent
fernt wird (Sulfur depuratum, Flores sulfuris loti). 

Wenn Schwefel auf die Haut gebracht wird, so tritt erst nach langerer Ein
wirkung eine Reaktion ein: Es entsteht eine leichte R6tung, die SchweifJsekretion 
ist vermehrt. Bildet sich Schwefelwasserstoff, so erfolgt eine akut.e Dermatitis. 
FUr die Wirkung des Schwefels spielt das Ionenmilieu, wie ja friiher betont 
wurde, eine groBe Rolle (PULEWKA). Die quellungsfordernde Wirkung des 
Sulfhydrations kommt nur. bei alkalischer Reaktion zustande. Nun konnten 
GANS mit seinen Mitarbeitern SCHLOSSMANN und STOCKE zeigen, daB nicht 
unerhebliche Schwankungen im PH der unverhornten menschlichen Oberhaut 
bestehen. So war die Wasserstoffionenkonzentration nassender, erythematoser, 
akut entziindeter Ekzemformen nach der alkalischen Seite hin verschoben 
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(PH = 7,5), wahrend sie bei der Psoriasis und bei den trockenen Ekzemen saure 
Werte (PH = 6,8) zeigte. GANS wies darauf hin, daB die alkalische Reaktion 
die Ursache ist, weshalb bei akut entzundlichen Prozessen Schwefel eine Ver
schlimmerung des klinischen Bildes veranla{3t, do. eben der Schwefel bei alkalischer 
Reaktion seine optimale Wirkungsmoglichkeit, hornquellend und entziindungs
erregend zu wirken, entfaltet, wahrend bei der Psoriasis mit ihrer sauren 
Reaktion die Bedingungen der Schwefelwirkung erheblich herabgesetzt sind. 

Die keratolytische Eigenschaft des Schwefels erkliirt auch seinen parasitaren 
Effekt bei Scabies, durch Schwe£elwassersto££bildung die Wirkung bei Tricho
phytie. SABOURAUD schlieBt daraus, daB Schwe£el sich bei Scabies und der 
Seborrhoe bewahrt, auf seine parasiticide Kraft. Ferner weist er beziiglich 
letzterer Wirkung auf seinen EinfluB gegen Parasiten der Kulturpflanzen hin. 
Bei der Behandlung der Acne ist die Moglichkeit, daB sich die Pusteln leicht 
nach auBen offnen konnen, wodurch der Eiter entleert wird, auf die keratolytische 
Wirkung des Schwe£els zuriickzufiihren. 

Nun entfaltet der Schwefel aber auch eine ausgesprochene keratoplastische 
Wirkung. UNNA ist der Meinung, daB die keratoplastische Wirkung des Schwefels 
die Folge seines Reduktionseffektes auf die Hornschicht sei und dapn erfolge, 
wenn sich Schwefelwaserstoff nur schwach entwickle. Die keratolytische komme 
nur bei sehr dunner Hornschicht zur Beobachtung oder bei Idiosynkrasie gegen 
Schwefel bei starker Entwicklung von Schwefelwasserstoff. 

Demgegeniiber muB, wie dies auch HEUBNER betont, auf die Eigenschaft 
des Schwefels, mit der Thiolgruppe ,,-SH" zu reagieren, verwiesen werden. Wie 
friiher erwiihnt, konnte namlich BUFFA nachweisen, daB nur in den tieferen 
Schichten der Epidermis Gystein vorhanden ist. . 

Die Atomgruppierung im Gystein enthalt, wie ofters erwii.hnt, eine -SH-Gruppe: 
SH· CH2 • CH(H2H) . COOH. Bildet sich aus Cystein das Gystin, so wird Wasser
stoff frei, das Molekiil vergro{3ert sich fast aUf das Doppelte. Die Umwandlung 
ist also sowohl eine Kondensation wie eine Oxydation (HEUBNER), die Thiol
gruppe -SH verschwindet und an ihrer Stelle tritt die Disulfidgruppe ,,-S.S" 
auf. Die Thiolgruppe - SH ist befahigt, durch Verkettung der Schwefelatome 
zw!"ier Molekiile das hOher molekulare Umwandlungsprodukt mit der Bindung 
-S.S- (Disulfid) zu bilden und die beiden Wasserstoffatome werden zu Reduk
tionszwecken frei, die wiederum zur Umwandlung in Wasser Sauerstoff brauchen, 
so daB dieser Kondensationsproze{3 gleichzeitig eine Oxydation· ist. Die Thiol
gruppe - SH Ui.Bt sich durch die Nitroprussidnatriumreaktion nachweisen, 
wahrend dieses Reagens die Disulfidgruppe -S.S nicht anzeigt. 

HEUBNER wies nun auf die wichtige Tatsache hin, daB der elementare 
Schwefel in prinzipiell gleicher Weise wie elementarer Sauerstoff mitder Thiol
gruppe des Cysteins (oder des Glutathions, das auch die Thiolgruppe enthalt 
und bei der Oxydation in die Disulfidform "Digluthathionid" iibergeht) reagiert. 
NUl' entsteht bei der Einwirkung von Schwefel aus dem £reiwerdenden Wasser
stoff der Thiolgruppe Schwefelwasserstoff, bei der Reaktion mit Sauerstoff 
dagegen Wasser. 

Eiwei{3k6rper, die in ihrem Molekiil keine Thiolgruppen enthalten, wie z. B. 
die Keratine, den Schwefel also in der Disulfidform als Cystin enthalten, konnen 
daher mit Schwefel nicht reagieren. 

Gelangt nun Schwefel in eine resorbierbare Form auf die Raut, so tritt 
er nur mit denjenigen Zellgruppen in Kontakt, mit denen er sich kondensieren 
kann, die also in ihrem Molekiil eine Thiolgruppe (Cystein) enthalten. Dadurch 
entsteht aus Cystein Cystin: Der VerhornungsprozeB wird befOrdert qnd 
Keratine, die kein Cystein aber Cystin enthalten, aus den cysteinhaltigen 
Zellen gebildet. 

Randbllch dar Rant- n. Geschlechtskrankhelten. V. 1. 11 
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Wie gesagt, konnte BUFFA histochemisch nachweisen, daB in den tieferen 
Zellschichten die Thiolgruppe, also CysteineiweiB vorhanden ist, wahrend in 
den obersten Schichten kein Cystein mehr vorkommt. Auch GOLODETZ konnte 
histochemisch durch die HEFFTERsche Sul£hydrilreaktion zeigen, daB Cystein 
in den Hornsubstanzen (Hornschicht der FuBsohle, Ochsenhorn) nicht vorkommt. 

Die keratoplastische Wirkung des Schwefels ist also nicht auf sein Reduktions
vermogen zuruckzufuhren, sondern in diesen Fallen wirkt der Schwefel wie der 
Sauerstoff oxydierend. Der naturliche Verhornungsproze[3 geht mit einer Bildung 
von Disulfidgruppen auf Kosten der Thiolgruppen einher. Da der Schwefel diese 
Veranderung veranlaBt, wirkt er keratoplastisch. Sein Angriffspunkt sind die 
cysteinhaltigen Zellen des Stratum germinativum und spinosum. 

Aber dieser ProzeB findet nicht nur statt, wenn Schwefel durch die Haut 
resorbiert wird. Er kann auch dann erfolgen, wenn Schwefel durch die Blut
bahn zu diesen Zellen gefiihrt wird, so daB die Wirkung des Schwefels bei 
enteraler oder subcutaner Applikation dadurch seine Erklarung hat. 

Durch die Nahrung nimmt der Erwachsene taglich mindestens 1 g Schwefel 
auf (BIER). Durch die Untersuchungen von DE REy-PAILHADE, Bowie HEFFTER, 
auf die fruher hingewiesen wurde, wissen wir, daB Schwefel zu Schwefelwasser
stoff reduziert wird, ein Vorgang, der durch die EiweiBkorper (oder Bakterien ?) 
der Schleimhaut des Dunn- und Dickdarms erfolgt. WERDER konnte zeigen, 
daB Schwefelwasserstoff bei einer Reaktion bis zu PH = 6,64 Schwefel in Form 
von Polysulfiden lOst, wodurch per os eingefiihrter Schwefel gelost wird. Dieser 
Polysulfidschwefel ist leicht abspaltbar und beeinfluBt den intermediaren Er
nahrungsmechanismus. 

Werden kleine Dosen von Schwefel £ortgesetzt gegeben, so treten nach 
1-2 Wochen, wie dies HUGO SCHULZ am Menschen feststellte, Allgemein
erscheinungen, wie Kopfschmerzen, Mattigkeit, Neigung zu Schwindel, vermehrter 
Stuhldrang, gesteigerte Pulsfrequenz und vermehrte SchweiBsekretion auf. In 
letzter Zeit konnte SIMONSON feststellen, daB bei Verwendung kleiner Mengen 
Schwe£el der Grundumsatz eine Tendenz zum Anstieg hat und daB die Ge
schwindigkeit des Ruckgangs der erhohten Calorienzahl wahrend der Ruhe 
unmittelbar nach einer Arbeitsperiode ("Restitutionskoeffizient") herabgesetzt 
ist, ein Vorgang, der als Zeichen einer Oxydationshemmung gedeutet wurde 
(zit. nach HEUBNER). BURGI und GORDONOFF beobachteten, daB Kaninchen 
nach langerer Schwefelverfutterung eine VergroBerung der Milzfollikel und einen 
erhohten Glykogengehalt der Leber au£weisen. 

DaB Schwefel abfuhrend wirkt, ist lange bekannt (das KURELLAsche zu
sammengesetzte SuBholzpulver enthalt auBer Senna noch Schwefel). BORAI 
wies nach, daB einer der normalen, die Dickdarmperistaltik anregenden Stoffe 
der Schwefelwasserstoff ist. Durch Zufuhr von Schwefel kann die Bildung des 
Schwefelwasserstoffs im Dickdarm gesteigert werden. Diese Befunde von BORAI 
konnten durch VAN DER WILLINGEN, sowie durch BURGI und HASHIMOTO tier
experimentell, durch HIJMANS VAN DEN BERGH und ENGELRES am Menschen 
bestatigt werden. 

In letzter Zeit wurden von BIER zur Behandlung von Hautkrankheiten, 
insbesondere der Furunculose homoopathische Schwefelgaben empfohlen. ZIELER, 
SIEBERT, VON DEN HUTTEN, RICHTER, SPIETHOFF u. a. haben mit dieser Be
handlungsmethode bei Furunculose gute Erfahrungen gemacht. Bei der chro
nischen lPolliculitis barbae und bei der Acne vulgaris hat ZIELER keine sicheren 
Erfolge gesehen. ZIELER faBt seine Beobachtungen uber dieses Heilverfahren 
dahin zusammen, daB die Wirkung um so geringer sei, je oberflachlicher und 
je mehr chronisch die Erkrankung verlauft, eine Wirkung, die bei tiefer
greifenden staphylogenen Veranderungen zweifellos vorhanden ist. Gegen die 
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theoretischen Anschauungen von BIER und RICHTER wenden sich HEu:BNER 
und H. H. MEYER. 

Auch die parenterale Zufuhr, wie die intramuskuTiire Einspritzung haupt
sachlich von kolloidalem Schwefel, wurde zur Behandlung der Acne vulgaris, 
Rosacea und Psoriasis herangezogen. BORY war der erste, der diese Methode 
angab. Klinisch erzielten GEBER und BLOCH, ferner HAUCK, NOBL, KANTOR 
sowie TRIEBENSTEIN nach diesem Verfahren gute Resultate, wahrend OPPEN
HEIM das Verfahren als schmerzhaft bezeichnet und keine Erfolge bei Psoriasis 
vulgaris sah. Die intramuskulare Schwefelinjektionsbehandlung ist als eine 
unspezi/ische Gewebs- und Reiztherapie aufzufassen (die homoopathische Ver
ordnung von Sulfur jodatum tibrigens auch). HEUBNER, R. MEYER-BISCH und 
BASCH stellten fest, daB nach parenteraler Zufuhr eine Zunahme der Stickstoff
und Schwefelausscheidung im Urin zu beobachten ist. Dies spricht ffir einen 
vermehrten Abbau von Korpereiweif3. 1m Blutserum fanden sich Schwefelester, 
die beirn Normalen fehlen. Beirn Hund wurde eine Vermehrung des Schwefel
gehaltes und der Quellbarkeit am Gelenkknorpel festgestellt. Nach GANS ist 
die Ursache der parenteralen Schwefeltherapie noch nicht geklaIt. "Ob die 
pyrogene Komponente die wirksame ist - es kommt ja zu hohem Fieberanstieg -, 
oder ob der Schwefel im Organismus Verbindungen eingeht, entsprechend jenen 
bei oraler Zufuhr und ob und wie die entsprechenden Stoffwechselzwischen
produkte dann die Hauterscheinungen beeinflussen, is.t noch vollig dunkel" 
(GANS). E. P. PICK ist der Meinung, daB bei der parenteralen Schwefel
therapie kolloidale Vorgiinge in erster Linie in Frage kommen. DELBANCO und 
E. F. MULLER fassen we Ansicht tiber die allgemeine Schwefeltherapie 
(Schwefelbader, Schwefeltrinkkuren, intravenose Schwefelinjektionen) dahin 
zusammen, daB Schwefel auf dem Wege der Einwirkung auf das autonome 
Nervensystem eine Steigerung der Stoffwechseltiitigkeit des Hautorgans veranlaf3t. 
Auch SPIETHOFF faBt die Wirkung des Schwefels auf die Rosacea als eine 
regulatorische Beeinflussung der vasomotorischen Erscheinungen auf. 

Von den N ebenerscheinungen, die Schwefel macht, wurden die Dermatitiden 
bereits erwahnt. Innerlich eingenommen erfolgen DiarrhOen. 

BASCH berichtet tiber Schwetelwasserstoffvergiftung, die nach Behandlung der 
Siiuglingsscabies mit lO%igem Schwefelvaselin auftrat. Es erkrankten Sauglinge 
und Kleinkinder bis zum zweiten Lebensjahr unter dem Bilde der schwersten 
Ernahrungsstorung. Nach 1-3wochentlicher Krankheitsdauer erfolgte der Tod. 
Nach BASCH erhoht die mechanisch geschadigte Haut die Resorption von 
Schwefel. Die Resorptionsfahigkeit ist bei Sauglingen wegen der relativ groBen 
Korperober£lache groBer als beirn Erwachsenen. 1m Blut und Harn konnte 
er Schwefelwasserstoff nachweisen. 

Zu erwahnen ware noch, daB Schwe£el die Teerwirkung zu erhOhen imstande 
ist. Dies kommt in der alten WILKINsoNschen Teerschwefelsalbe und in dem 
in Frankreich als Geheimmittel mit ausgezeichnetem therapeutischem Effekt 
verwendeten "Baume de Dr. Baissade", der von DURET analysiert, von JADAS. 
SOHN warmstens empfohlen und neuerlich von R. O. STEIN als Sulfanthren in 
eine in seiner Zusammensetzung konstanten unbegrenzt haltbaren Form ge.
bracht wurde, zum Ausdruck. Uber gute Heilerfolge mit letztgenannter Salbe 
berichten GEISLER, FURS, BLUT und RAJos, ADDARI. 

Die WILKINsoNsche Salbe besteht bekanntlich aus Kreide, Schwe£elblume, 
Birkenteer, Schmierseife und Schweinefett 1. Ihr Wirkungsmechanismus ist 

1 Die urspriingliche Vorschrift enthielt noch Schwefelammonium, das aber F. HEBRA. 
fortlieB. In dieser Modifikation befanden sich je 6 Unzen, Schwefel und Teer, 4 Unzen 
Kreide und je 1 Pfund Fett und Seife. Der Kreidezusatz in JARISCHB Vorschrift ffir die 
WILKINSONSche Salbe gegen Krii.tze ging auf 2% zuruck. 

11* 
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folgender: Der Schmierseife fallt die Aufgabe zu, die Hornschicht zum Quellen 
zu bringen. Kreide verstarkt diese Wirkung und veranlaBt noch mechanisch 
die Abschilferung, so daB die Parasiten in der Hornschichte bloBgelegt werden 
und den Medikamenten zuganglich werden. AuBerdem neutralisiert sie die 
sauren Bestandteile des Teers. Schwefel resp. Schwefelalkali entfaltet auf die 
Hiille der Parasiten bzw. ihrer Eier eine keratolytische Wirkung. Endlich wirkt 
der Teer "desinfizierend". Die von ()PPENHEIM zur Kratzeschnellkur verwendete 
HARDYSche Salbe, eine Modifikation der HELMERICHschen Salbe, enthalt Sulfur 
praecipitat. 25,00, Calc. carbonic. 10,0, Vaselin. 125,00. 

N atriumthiosulfat. 
An dieser Stelle sei das Natriumthiosulfat besprochen, obwohl es nicht zu den 

reduzierenden Heilmitteln gehort. Es ist das Natriumsalz des Thiosulfats 
(H yposulfit) , entstanden durch Anlagerung von Schwefel an die Sulfite 

Na2SOa+ S=S02<~~:' Eine genaue pharmakologische Analyse des Natrium
thiosulfats liegt nicht vor. Nach ROST zeigt es eine weitgehende Unschadlichkeit. 
RAVAUT war der erste, der dieses Praparat bei Salvarsanschaden empfahl. Er 
.gab es innerlich in Dosen von 6-10 g. BRUCK stellte durch Tierversuche fest, 
daB parenteral und stomachal zugefiihrter Schwefel eine gute Schutzwirkung 
.gegen Quecksilberintoxikationen ausiibt, indem er die Quecksilberwirkung hemmt. 
Mc BRIDE und DENNIE gaben Natriumthiosulfat intravenos nicht nur zur Be
handlung von Arsenschaden, sondern auch bei Metallvergiftungen (Wismut, 
Quecksilber). E. HOFFMANN war der erste, der es in Deutschland empfahl. Eine 
ganze Anzahl von Autoren - ich verweise auf die diesbeziigliche kritische 
Zusammenstellung von KERL - hat dieses Praparat gelobt und gute Er
folge damit erzielt. AuBer den von KERL erwahnten Untersuchern konnten 
nach Ab~chluB der KERLSchen Arbeit DEUS SING, DIETEL, KUHN und REESE, 
MILLS, LA. WSON und CATTANACH, ULLMANN iiber giinstige Erfolge mit dieser 
Behandlungsart berichten. Bei Sanocrysindermatitis gaben es EIKEN, ferner 
GELBJERG-fuNSEN sowie JERSILD. DOMBRAY und GRIMAND gaben es bei 
der gonorrhoischen Epididymitis. THRONE, LAffiD VAN EYCK, MARPLES und 
MEYERS erzielten mit Natriumthiosulfat bei Ekzemen in mehr als 80% der 
FaIle (104 Patienten) ausgezeichnete Resultate. Doch sind auch MiBerfolge zu 
verzeichnen (cf. KERL). 

Die Wirkung des Natriumthiosulfats bei Salvarsanintoxikation priifte BABA 
experimentell. Er injizierte Mausen Natriumthiosulfat entweder in die Bauch
gefaBe und gab zwei Stunden spater eine todliche Salvarsandosis oder beide 
Mittel wurden gleichzeitig gegeben oder es wurde zuerst Salvarsan, hierauf 
Natriumthiosulfat gespritzt. Bei samtlichen Versuchen waren die Mause vier 
Stunden nach der letzten Injektion tot. BABA konnte zwar eine diuretische, 
aber keine das Salvarsan neutralisierende Wirkung feststeUflU. E. F. MULLER 
sowie MULLER und DELBANCO konnten finden, daB die im AnschluB an eine 
Salvarsaninjektion auftretende Storung des vagosymp;:tthischen Gleichgewichts 
durch Natriumthiosulfat behoben wird, das heilend wirkt, wenn die Arsenver
giftung noch nicht zu weit vorgeschritten ist. Dagegen konnten HAAG und 
BOND feststellen, daB bei oraler Einverleibung von Arsen (Solutio Fowler) 
der Tod ihrer Versuchstiere (Ratten) durch Natriumthiosulfat weder verzogert 
noch hintangehalten werden konnte. KABELIK ist der Meinung, daB die Wirkung 
des Natriumthiosulfats darin bestehe, daB in schwach saurem Medium kol
loidaler Schwefel £rei werde, der in statu nascendi von maximaler Wirkung ist; 
Thiosulfatnatrium erhohe die Eukolloiditat, wirke stark reduzierend und 
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hemme in hoheren Konzentrationen die Koagulation und Pracipitation. Es 
be-mrke eine Umstimmung und konne als Antianaphylakticum verwendet 
werden. 

In die Gruppe der reduzierenden Mittel rechnet UNNA das Ichthyol. Es 
enthalt ungefahr 10% Schwefel. 

Ichthyol. 

Die eigentlich pharmakologische Wirkung des Ichthyols ist nicht geklart. 
UNNA und seine Schule schreiben ihm eine ganze Reihe von Fahigkeiten zu. Er 
fiihrte es 1884 in die Dermatologie ein und empfahl es bei den verschiedensten 
Hautkrankheiten (Erysipel, Perniosis, Prurigo, Pruritus,. Ekzem, Acne vulgaris, 
Acne rosacea, Lymphangitis, Phlegmonen usw.). Das Ichthyol ist eine rotbraune, 
eigentiimlich riechende, sirupartige Fliissigkeit, die in Wasser leicht, in Ather 
und Alkohol teilweise lOslich ist. Man schreibt ihm eine -reduzierende, gefaB
verengernde, verhornende, austrocknende, besonders aber schmerz- und juck
stillende Wirkung zu. Es solI vor den iibrigen reduzierenden Substanzen den 
Vorzug haben, auch bei starkerer Dosierung fast immer nur einen keratoplasti
schen, aniilmisierenden, entzundungswidrigen Effekt zu erzielen. 

Ichthyol wird wie Teer durch Destillation bituminoser fossHer Fischreste 
gewonnen. Es besteht aus hoheren Kohlenwasserstoffen mit ungesattigten 
Doppelbindungen und sulfidisch gebundenem Schwefel (nach HAUSCHKA). Als 
Trager seiner Wirkung gelten sowohl die ungesattigten Bindungen, da nach ihrer 
Sattigung eine Verminderung des therapeutischen Effektes auf tritt, als der 
Sul£idschwefel. Es hat pharmakologisch die Eigenschaften des Teers und des 
Schwefels, aber in einer wesentlich mitigierten Form. 

Es wurde bereits erwahnt, daB neb en seiner auBerlichen Verordnung Ichthyol 
auch innerlich speziell bei Acne gegeben wird. 

Demgegeniiber muB es auffallen, daB der pharmazeutische und chemische 
Rat der American medical Association dieses Praparat von der Liste der zu
gelassenen Heilmittel zu streichen (CHEINISSE) beschloB (cf. BLAISDELL). 

Ahnlich wie Ichthyol wirken die anderen schwefelhaltigen Kohlenwasser
stoffe Tumenol, Thiol, Thigenol. 

Aus der Gruppe der verharzenden Ole und Balsame sei der Perubalsam 
besprochen. 

Perubalsam. 
Harze und Balsame werden von vielen Pflanzen wie die atherischen Ole 

normalerweise ausgeschieden. Die meisten technisch verwendeten Harze sind 
aber pathologischer Natur, insofern als auf eine Verletzung des Pflanzengewebes 
eine Sekretion harziger Substanzen erfolgt ("sekundarer HarzjlufJ"). Je nach der 
Konsistenz dieser Sekrete sprichtman von Hart-, Weichharze,n und Balsamen, 
welch letztere entweder aus dauernd jlussig bleibenden Verbindungen bestehen, 
z. B. Perubalsam, oder Losungen von Harzen in atherischen Olen darstellen 
(WASICKY). Die Harze enthalten Wasserstoff, viel Kohlenstoff, wenig Sauerstojf, 
keinen Stickstoff und Iiefern bei der Kalischmelze Phenole und Phenolcarbon
sauren, in groBen Mengen Resorcin, Phloroglucin, Paraoxybenzoesaure und 
Protokatechusaure (zit. nach WASICKY). 

Die Balsame sind Losungen von Harzen in atherischen Olen oder einGe-' 
menge bei gewohnlicher Temperatur nicht fliichtiger Verbindungen, die auch 
an der Luft fliissig bleiben. 

Der Perubalsam ist ein pathologisches Sekretionsprodukt der Toluijera 
Pereirae und stammt nicht aus Peru. [Peru liefert zwar Erdniisse, aber keinen 
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Perubalsam, der aus San Salvador kommt und frillier iiber den peruanischen 
Hafen Callao verschifft wurde (LEUTERITZ)]. 

Dieser Balsam ist eine rotbraune, angenehm riechende, sirupartige Fliissig
keit, die aus iiber 60% Cinamein, Peruviol, Harzestern, freier Zirntsaure ltnd 
Vanillin besteht. 

UNNA fillirt die keratoplastische Eigenschaft der Balsame auf deren redu
zierende Eigenschaft zuriick, da sie wegen ihres geringen Sauerstoffgehaltes 
Sauerstoff gierig aus der Umgebung an sich reiBen. Perubalsam ist ein anti-
8epti8che8 Mittel, welches die Gewebe wenig reizt, aber doch bei reichlicherer 
Re8orption Nierenreizung hervorrufen kann (H. H. MEYER-GoTTLIEB). 

Wenn wir nun die Befunde iiber die reduzierenden Substanzen zusammen
fassen, so sehen wir, daB sie teils wegen ihrer chemischen, teils wegen ihrer 
pharmakodynamischen Eigenschaften keratoplastisch wirken. Die Kerato
lyse ist nicht unbedingte Voraussetzung fiir eine Keratoplastik. So wirken 
Alkalien keratolytisch, ohne den VerhornungsprozeB wesentlich zu beeinflussen. 
Fur andere ist aber eine Keratolyse notwendig, um eine Keratoplastik hervor
zuruien. Der pharmakologische Angri£fspunkt ist das Rete Malpighii. Salicyl
saure und Resorcin erzeugen dort Veranderungen, die MENSOHEL als Rete
cytolyse bezeichnet hat. Die Salicylsaure macht ein Odem irn Rete Malpighii 
und eine Quellung seiner Zellen. Dadurch entsteht ein Reiz zur Regeneration 
und zur Bildung einer neuen Hornschicht. Der Angriffspunkt des Resorcins 
ist zunachst das Keratin. Es bewirkt daselbsh Veranderungen, die als. Gerbung 
im weitesten Sinne aufzufassen sind. 1st die Konzentration des Resorcins 
starker, so diirfte es ahnliche Schiidigungen im Rete Malpighii veranlassen, die 
als Reiz wirken und eine Keratoplasie veranlassen. Beirn Resorcin spielt 
dessen reduzierende Eigenschaft beziiglich Verhornung eine Rolle. Beirn 
Phenol hinwiederum ist der Angriffspuili die Hornscbicht, bei der es eine 
Nekrose hervorruft, und die Stachelschicht, die zur Mitosenbildung und Proli
feration angeregt wird. Pyrogallol trocknet die Hornschicht aus und macht 
eine Colliquation irn Stratum spinosum. 

Die Phenole wirken demnach sowohl in mehr oder minder ausgepragter 
Weise auf die Hornschicht als auch auf das Rete Malpighii. 

Anders die Anthracenderivate. Sie erzeugen eine Entziindung, wodurch 
es zu einer Abschiebung der Hornschicht kommt. Die Olsaure leitet Chrys
arobin, resp. Cignolin in die tieferen Hautschichten und regt irn Papillarkorper 
Oxydationsprozesse an. 

Die Analyse der Teerwirkung ergibt, daB die in ibm enthaItenen Leicht
und MittelOle keine spezifische Wirkung entfalten; doch sind sie fiir den Wir
kungsmechanismus insofern von Bedeutung, als sie die Resorptionsverhalt
nisse regulieren und verhindern, daB ein ubermaBiger Effekt auftritt. Der 
Trager der keratoplastischen Wirkung sind die Schwerole und das Pech. Der 
Angriffspunkt ist das Stratum germinativum und spinosum. Der Wirkungs
bereich des Teers erstreckt sich auf Haut, Bindegewebe und GefaBsystem. 
Es kann Erscheinungen auslosen von der Keratoplastik bis zur Blastombildung. 

Ganz anders ist die Wirkung des Schwefels zu erklaren. Er fallt aus der 
Reibe der reduzierenden Substanzen insofern heraus, als er, obzwar ein redu
zierender Korper, durch seine Eigenschaft der Anlagerung und Polysulfid
bildung wie elementarer Sauerstoff, also auch oxydierend wirkt. Sein Angriffs
punkt ist das Cystein der Zellen. Indem er aus Cystein die Cystinbildung an
regt, wirkt er keratoplastisch. 
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Sauerstoffmittel. 
Es war naheliegend, in den chernischen Antagonisten der reduzierenden 

Korper, also in den SauerstoffmitteIn diejenigen Substanzen zu suchen, die 
den VerhornungsprozeB verhindern. Und tatsachlich gelang es UNNA, in den 
"Antikeratolylica" Korper zu finden, welche durch Oxydation die Granu
lationsbildung begiinstigen und dadurch dem VerhornungsprozeB entgegen
arbeiten. 

Zu den Sauerstoiimitteln gehOren nach UNNA die Superoxyde und die Ohlor
mittel. 

FUr die Regeneration spielt der Sauerstoff eine groBe Rolle. Wie v. GAZA 
zeigte, verlauft bei jeder schwereren Gewebsschadigung der Stoffwechsel 
anoxybiotisch oder hypoxybiotisch. Die Produkte dieses Gewebsstoffwechsels 
mit unzureichender Sauerstoffversorgung losen nun GefaBreaktionen aus, die 
EBBECKE an den Capillaren beschreibt, die vielleicht durch einen nervos
reflektorischen Vorgang bedingt, an den hOherliegenden GefaBabschnitten 
(Pracapillaren) eine Angioplastenwucherung veranlassen. 

Ist das geschadigte Gewebe mit Sauerstoff und anderen lebensnotwendigen 
Nahrstoffen ungeniigend versorgt, so kommt es zum Gewebshunger. Dieser 
Gewebshunger fiihrt zu Kernteilung. So konnte KRONFELD nachweisen, daB 
Amphibienlarven in den ersten Tagen des absoluten Hungerzustandes eine 
Periode ungewohnlicher Vermehrung der Zellmitosen zeigen. v. GAZA wies darauf 
hin, daB die ungeniigende Zufuhr der fiir das Zelleben notwendigen Nahrungs
bestandteile auch im geschadigten Gewebe mitotische Vorgange an den Angio
thelien wie auch an den Gewebszellen selbst einleiten. Die Mitosenbildung, 
die bei Verwendung reduzierender Substanz auftritt und die zu einer Neu
bildung von Hornzellen fiihrt, hat demnach in diesen biologischen Vorgangen 
des Gewebshungers seine Erklarung. Dauert aber der Sauerstoffmangellangere 
Zeit an, so tritt eine besondere Art der Zellschadigung auf, die HEUBNER als 
Pathobiose bezeichnet. Es sind dies irreversible Schadigungen, wie man sie 
z. B. durch Rontgenstrahlenwirkung oder durch Gifte mit chronischem Wirkungs
e£fekt (Kampfgase) beobachtet. v. GAZA rechnet die chronischen Ernahrungs
stOrungen der Raut, wie die Hautatrophie nach Nervenverletzung (glossy 
skin), die Hautveranderungen beim varicosen Symptomenkomplex und die 
durch Altersatherosklerose bedingten Veranderungen dazu. Diese Zustande 
sind mit der irreversiblen Umordnung des Kolloidsystems beim Altern (Hyste
resis) von kolloidalen Losung vergleichbar, wobei das Tertium comparationis 
in der Irreversibilitiit dieses Vorganges liegt (GAZA). DaB fiir die Regeneration 
noch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen wie die Wasserstoffionen
konzentration des Mediums und vor allem der VerIauf der fermentativen Pro
zesse (Autolyse I) braucht nicht erst betont zu werden. 

Wir sehen also hier zwei polare Gegensatze: Sauerstoffmangel, der zum Ge
webshunger und zur anfanglichen Mitosenbildung und Zellvermehrung und 
bei langerem Bestand zur Pathobiose fiihrt, und die Sauerstoffzufuhr, die die 
Regenerationsvorgange entfacht und derart steigert, daB' sie ein Granulations
gewebe, aber keine Verhornung bedingen. Wie friiher erwahnt, deckt sich dies 
init den klinischen Erfahrungen der· Chirurgie, wonach durch Behandlung 
einer Wunde mit SauerstoffmitteIn eine iippige, oft allzu iippige Granulations
gewebsbildung angeregt wird, die aber keine Tendenz zur Verhornung zeigt. 

Zu den Sauerstoffmitteln gehoren die Peroxyde enthaltenden Substanzen 
Wasserstoffsuperoxyd, Perhydrol, Zinkperhydrol, M agnesiaperhydrol, Pergenol, 
Orthizon u. a. und das hypermanr/ansaure Kalium. Die Wirkung dieser Oxy
dationsmittel ist durch die Abgabe von Sauerstoff in aktiver Form bedingt. 
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Wasserstoffsuperoxyd gibt Sauerstoff auBerordentlich leicht in Wasser abo 
Nascierender Sauerstof£ wirkt ferner antiseptisch. Die Wirkung halt aber nur 
so lange an, als sich Sauerstof£ entwickelt. Sie ist daher nur vorlibergehend 
und oberfliichlich. Bei Wunden spielt die mechanische Reinigung derselben 
eine groBe Rolle, da Gewebsbestandteile und selbst Bakterien durch die gas
fOrmige Sauerstof£entwicklung aus der Tiefe an die Oberflache gebracht werden 
(SPIRo). Die Wirkung des sich entwickelnden Sauerstof£es ist· iihnlich wie bei 
den Seifen. Das entstehende Gas wirkt schaumbildend. Auch hier dlirfte die 
reinigende Wirkung mit der desinfiziersenden parallel gehen. Es ist anzunehmen, 
daB die Adsorption des Sauerstoffschaumes zu den Geweben starker ist als zu den 
Mikroorganismen. Die Gewebe werden durch den Schaum adsorptiv gesattigt und 
verdrangen dadurch die pathogenen Keime. Bei der Desinfektion von offenen 
Wundhohlen spielen physikalisch-chemische Vorgange eine groBe Rolle, wahrend 
£iir die Vernichtung von Anaerobier gerade aktiverer Sauerstoff wichtig ist. 
Wird Wasserstoffsuperoxyd in geschlossene Hohlraume (z. B. Peritonealhohle) 
eingespritzt, so kann er ungespalten ins BIut eindringen u:r;ld daselbst durch 
Entwicklung von gasformigem Sauersto££ plOtzlichen Tod durch Embolie her
beiflihren (MEYER- GOTTLIEB). 

Der Wirkungseffekt des Kaliumpermanganates ist ein ahnlicher. Es wird 
von EiweiH organischer Substanzen, Faulnisprodukten usw. sehr leicht redu
ziert, wobei sich Mangandioxyd als brauner Niederschlag abscheidet. Die ge
sunde Haut wird zwar braun gefarbt, aber nicht angegri££en. Bei Epithel
defekten erfolgt durch konzentrierte Losung eine Atzung. Losungen von liber 
1 % atzen die Schleimhiiute unter Bildung eines oberflachlichen braunschwarzen 
Schorfes. 

Ahnlich wirkt das chlorsaure Kalium. Nur ist es weitaus giftiger als das 
Kaliumpermanganat, da es leicht resorbiert wird und Methamoglobinbildung 
veranlaBt (MAROHAND). 

Die Sauerstoffbildung der Chlormittel erfolgt nach folgender Formel: 
012 + H 20 = 2 HOI + O. 

Zu dieser Gruppe gehOrt das Chlorwasser, der Chlorkalk (Calcium hypochlo>:i
cum) u. a. Sowohl das Eau de Javelle als auch die DAKINsche Losung enthalten 
Chlor. An Stelle der DAKINschen Losung empfahl DOBERTIN das Pantosept, 
eine "DAKINsche Losung in fester Form". Pantosept ist das Natriumsalz der 
Dichlorparasulfanylbenzoesiiure. RITTER sowie GOZENBAOH und SPENGLER 
hatten mit diesem Praparat gute Erfolge. Das Magnol ist eine basische Ma
gnesiumhypochloritlOsung (KULKA). Auch Magnocid (Magnesiumhypochlorid 
mit 35% Chlorgehalt) wirkt durch freiwerdendes Chlor (LOOHBRUNNER). 

AuBer der antikeratolytischen, granulationsfOrdernden und desinfizierenden 
Wirkung kommt den Sauerstoffmitteln eine desodorisierende Eigenschaft zu. 
Uber den Mechanismus dieser Wirkung konnen wir uns nach FONROBERT vor
stellen, daB die unangenehm riechenden Aldehyde hoherer Fettsauren, wie 
sie als Zersetzungsprodukte des SchweiHes auftreten, zu Fettsauren oxydiert 
werden. Aus diesen so oxydierten Fettsiiuren entstehen durch Alkalien fett
saure Salze, die leicht abwaschbar sind. Bei ungesattigten Verbindungen kann 
es zu einer Aufspaltung mit vorangegangener Wasser- oder Hydroxylanlagerung 
kommen (FONROBERT). 

Endlich entfalten die Sauerstoffmitteleine Bleichwirkung, die bei fast allen 
organischen Substanzen zu beobachten ist. Uber die chemischen Vorgange, 
die bei der Bleichung stattfinden, sind wir kaum unterrichtet. Die Unter
suchungen von SIEBER liber die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf das 
menschliche Haar fiihrten zu keinem greifbaren Ergebnis. 
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Bei der Verschreibung von Salben, die wasserige Losungen von Wasserstoff 
superoxyd enthalten, ist zu beaehten, daB solehe Salben sehr wenig halt bar 
sind, aueh wenn man oxydationsbestandige Fette wie Vaselin als Salbengrund
lage wahlt. Das alte Unguentum oxygenatum, das nach HAGERS Vorschrift 
durch tropfenweises Versetzen von Salpetersaure zu geschmolzenem Schweine
fett hergestellt wird, hat mit Sauerstoff nichts zu tun; es ist keine Sauerstoff
salbe, hochstens ist es eine Salbe, die durch Oxydation bis zu einem gewissen 
Grade keimfrei gemacht wurde. 

Es ware noeh eine Form· der Inkorporation von Sauerstoffmitteln zu er
wahnen, namlieh die auf Veranlassung UNNAS hergestallten Sauerstoffseifen 
(Pernatrolseifen), die sich ganz besonders zur Aufhellung des dunlden Frauen
bartes eignen, wobei sich die Alkaliwirkung des Natrons mit der Wirkung des 
Sauerstoffes kombiniert. 

1m vorhergehenden wurde gezeigt, daB den Sauerstoffmitteln die Eigcn
schaft zukommt, granulationsanregend zu wirken. Die ubermaBige Bildung 
von Granulationen kann aber unter gewissen Umstanden unerwunscht sein. 
Um eine vorlaufige Decke zu bilden, ist eine Reihe von Substanzen heran
gezogen worden, die UNNA als hautchenbildende Mittel (Pagotica) zusammen
faBt. Sie bilden bei Geschwuren, Rhagaden, Erosionen oder bei der Inter
trigo einen Ersatz fUr die mangelnde Hornschicht, decken einerseits den Sub
stanzverlust und regen die Verhornung an, andererseits behindern sie das 
recht vielgestaltige Resorptionsvermogen des Granulationsgewebes. Nach v. GAZA 
resorbieren namlich granulierende Wunden leicht Jod, Jodnatrium, Strychnin, 
Arsenik, Salicylsaure, Carbolsaure, Pilocarpin, Campher, Jodoform, Carmin, 
Zinnober, Kohle, Tusche. Bakterien werden in der Granulationsschichte fest
gehalten, abgeschwacht oder vernichtet. Ihre lOslichen Stoffwechselprodukte 
konnen resorbiert werden. 

Die Dynamik der hautchenbildenden Mittel deckt sich zum Teil mit der 
Wirkung der sog. adstringierenden Medikamente. 

Adstringentia. 
Eine chemische Definition der Adstringentien zu geben ist zur Zeit nicht 

moglich. Einzig ihr biologisches Verhalten liegt der Zusammenfassung in eine 
gemeinsame Gruppe zugrunde (PERUTZ und TAIGNER). Man versteht unter 
Adstringentien Stoffe, welche mit albuminoiden Bestandteilen von Zellen un-
16s1iche Verbindungen bilden. Das sichtbare Zeichen dieser Wirkung besteht 
darin, daB sie auf Wundflachen oder Schleimhauten ein Hautchen bilden, das 
ist eine durch Koagulation enstandene N iederschlagsmembran. Dadurch wird 
die Zelloberflache verdichtet und ubernimmt die Rolle einer Schutzdecke. 
Hand in Hand mit dieser Wirkung geht eine AbschliefJung der Drusen vor sich, 
wobei die Drusenzellen selbst verandert und sekretionsunfahig werden (SCHUTZ). 
Gleichzeitig findet eine Veranderung der GefafJe im Sinne einer Kontraktion 
statt, wodurch der entgegengesetzte Zustand der Entzundung, Abnahme der 
Schwellung und Hyperamie, hervorgerufen wird. Die adstringierende Wirkung 
von Silberpraparaten bestimmte DREsER an der Dehnbarkeit der isolierten 
Froschlunge. KOBERT sowie W ASICKY verwendeten zur Messung der adstrin
gierenden Wirkung die Starke der Agglutination von Hammelblutkorperchen, 
ein Verfahren, mit dem auch PERUTZ und TAIGNER arbeiteten. 

Wahrend die Atzmittel in schwacher Konzentration adstringierend wirken, 
in starkerer eine Atzung hervorrufen, konnen nur einige von ihnen als Pagotica 
herangezogen werden, da jede starkere Gewebszerstorung vermieden werden 
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muE. Die Atzmittel erzeugen eine Mortijizierung eines Hautabsohnittes, die 
hiiutohenbildenden Mittel veranlassen die Bildung einer provisorisohen Deoke. 
Daher sind die eiweiBlosenden Mlttel keine Hautchenbildner (UNNA), wohl 
aber Silbernitrat und Chromsaure und von den MltteIn aus der adstringierenden 
Reihe das ZinksuIiat, Kupfersulfat, Eisenchlorid, Bleiacetat, die Gerbsiiure, 
der Alaun, der Alkohol und die Wismutverbindungen (Bismutum subnitricum, 
oxychloratum, subgallicum (Dermatol), tribromphenylicum [Xeroform] u. a.). 
HAFFNER konnte experiment ell an der Rattenschwanzsehne feststellen, daB 
metallische Adstringentia (Liquor aluminii subacetica, Aqua plumbi) im Gegen
satz zu den EiweiBfallungsmitteIn eine Verkiirzung der Sehne des Ratten
schwanzes unter Verminderung ihrer Dehnbarkeit bewirken. Zinkoxyd iibt eine 
desinfizierende Wirkung aus, die seiner Ionisation und dem Sauregrad seiner 
Umgebung parallel geht. 

Silbernitrat AgNOs veranlaBt eine Atzung mit Schorfbildung, wodurch das 
Tieferdringen dieser Substanz verhindert werden diirfte. Daher ist die Atz
wirkung des Silbernitrats eine nur oberfUiohliohe. Doch wird durch den Atz
schorf auf die tieferliegenden Gewebsschichten ein Reiz ausgeiibt, durch den 
das Heilungsbestreben sich schlecht epithelisierender Substanzverluste gefordert 
wird. Verdiinnungen unter 1 % wirken nur mehr adstringierend, was seine An
wendung bei nassenden Ekzemen rechtfertigt. 

Eine ordentliche Hautchenbildung wird auch, durch den Liquor plumbi 
subaoetioi erzielt (UNNA); Zusatz von Alkohol erhaht diese Wirkung. 1m Gou
LARDschen Wasser ist neben Blei auch Alkohol enthalten. 

Auch Alaun (2-5%) sowie Kupfersulfat (5-10%) sind Mittel, die ein 
dichtes Hautchen bewirken. 

Die Wirkung der Gerbsiiure erstrecktsich nur dort,< wo sie mit eiweiBartigen 
oder leimgebenden Bestandteilen der Gewebe in Wechselwirkung treten karui 
(FURST); daher wird die intakte Haut durch Tannin nicht angegriffen, wohl 
aber die unverletzte Schleimhaut. 

Als Gerbstotfe bezeichnet man in technischer Hinsicht wasserlOsliche Pflanzen
stoffe, die imstande sind, tierische Raut in Leder umzuwandeln (K. FREUDEN
BERG). Yom chemischen Gesichtspunkt aus sind sie mehrwertige Phenolderivate, 
die zusammenziehend schmecken, verschiedenartige Farbreaktionen mit Ferri
salzen, Molybdiin- und Vanadinverbindungen eingehen, EiweiB- und Leim
lOsungerr fallen, und, wie viele einfache Phenole, schwer losliche Alkaloidsalze 
bilden. Alle technischen Gerbstoffe sind auch medizinisch mehr oder minder 
brauchbar. Es scheint aber, daB auch Verbindungen, die den Gerbstoffen 
chemisch nahestehen, wie Kotoin, Anthocyane und Catechine, gewisse Gerb
stoffwirkungen zukommen (zit. nach WASICKY). Die chemischen Kenntnisse 
der Gerbstoffe verdanken wir den klassischen Untersuchungen EMIL FISCHERS 
und seiner Mltarbeiter, namentlich K. FREUDENBERGS. Die Analyse der Gerb
stoffe wird dadurch erschwert, daB ihnen hochmolekulare Zersetzungsprodukte 
beigemengt sind, die aus ihnen durch Oxydation und Kondensation entstehen. 
Zu diesen Beimengungen gehoren auch die Gerbstofjrote oder Phlobaphene. Der 
am weitesten in seiner Natur untersuchte Gerbstoff ist das Tannin aus Gall
iipfeIn. 

FREUDENBERG gibt vom chemischen Standpunkt folgende Einteilung der 
natiirlichen Gerbstoffe an: 

1. < Hydrolysierbare Gerbstoffe und gerbstoffartige Verbindungen (Ester- und 
Glucosidform) . 

a) Depside (z.B. Lecanosaure). 
b) Tanninklasse (z. B. Sumachgerbstoffe). 
c) Gerbstoffhaltige Glykoside (z. B. Gerbstoff der Edelkastanie). 
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, II. Kondensierte Gerbstoffe und gerbstoffartige Verbindungen. 
a) Einfache aromatische Oxyketone (z. B. Hesperitin). 
b) Catechine mit den Phloroglucingerbstoffen und Gerbstoffroten (zu ihnen 

gehoren u. a. die Catechine, die Gerbstoffe von Rhabarber, 'Ratanhia, Eiche 
und ErIe). 

c) Rotbildende, phloroglucinfreie Gerbstoffe unbekannter Zusammensetzung 
(z. B. Rumex hymenosepalus). 

PERUTZ und BRUGEL konnten bei ihren Failen von Dermatitis nach Erlen
holz (Alnus glutinosa) finden, daB diese Kranken nicht nur gegen Erlen
holz, sondern auch gegen Hamamelis und Catechu iiberempfindlich waren. 
Zu Desensibilisierungszwecken wurde bei diesen Fallen Tinctura Ratanhiae 
versucht. ' 

Der GerbprozeB wird nach neueren Untersuchungen als ein Ladungsausgleich 
zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Koiloiden aufgefaBt (PROCTER und 
WILSON). 

Tannin ist ein schmerzloser Hautchenbildner. WEDERHARE empfiehlt die 
Tannintinktur und die 5%ige Tanninlosung, die eine kraftige adstringierende 
Wirkung entfaltet, so daB die Granulationen in richtigen Grenzen bleiben, 
wodurch dem Epithel der Weg geebnet wird. 

Nach VEYRIERES sind die schwiicheren Adstringentia pflanzlicher Natur und 
enthalten fast aile Gerbsaure: Aufgiisse und Abkochungen von Wermut, Eisen
kraut, Brombeerblatiern, Ruhrwurzeln, Schlingenpflanzen, Kletten, NuBschalen, 
Eichenrinde, Weiden- und Ulmenrinde. Die starkeren Adstringentien sind fast 
aile Mineralsalze von Blei, Alaun und Eisensalzen. 

In letzter Zeit hat die Gerbsaure ein neues Anwendungsgebiet gefunden, 
da sie ein ausgezeichnetes Mittel zur Behandlung schwerer Verbrennung ist 
(DAVIDSON). Die verbrannte Stelle wird mit einer 2,5-5%igen wasserigen 
Tanninlosung gepinselt, der Schorf wirkt der Resorption autolytischer Pro
zesse entgegen. Die DA VIDsoNsche Behandlungsart wurde von FLORESCO, 
HUNTER, LINDSAY, SALZER, GORDON, CUTTING, CHRISTOPHER, BANCROFT und 
ROGETS, WILSON, SELLEMINGS, HERZFELD, BECKMANN, KORNMANN und SME
RE(JINSKIJ, MONTGOMERY, HUTTON u. a. bestatigt. Die Erfolge mit dieser Be
handlungsart werden von all diesen hier angefiihrten Autoren als ausgezeichnet 
geschildert. Die Mortalitat jst nach einer Zusammensteilung von HERZFELD 
von 38 auf 9% zuriickgegangen. Der Vorteil der Tanninbehandlung ist die 
Bildung eines Koagulums, welches die Aufsaugung toxischer Stoffe von der 
Oberflache verhindert. 

Uberempfindlichkeit gegen Tannin wurde beschrieben von LANGE, JURGERS
MAYER, SCHRAMM, DELCOUR, EHRMANN, PERUTZ und BRUGEL. 

In die Gruppe der Gerbsaureiiberhautungsmittel gehort auch die Ratanhia
wurzel. OPPENHEIM beobachtete, daB bei Luetikern, die eine prophylaktische 
Mundpflege mit Tinctura Ratanhiae vornahmen, sehr haufig die "schwarze 
Haarzunge" auftrat. Es kam zu einer Hypertrophie und Hyperkeratose der 
Papillae filiformes,' also jener Elemente der Zunge, die allein und ausschlieBlich 
normales verhorntes Epithel besitzen (OPPENHEIM). Diese Beobachtung fiihrte 
OPPENHEIM zu Versuchen, den Ratanhiaextrakt und die Ratanhiatinktur, spater 
eine lO%ige Salbe aus Extractum Ratanhiae und Vaselin, der ein 1/2% Thymol
zusatz zur Erhohung der Haltbarkeit beigegeben wurde, als Uberhautungs
mittel granulierender Wunden zu verwenden, wobei seine Annahme bestatigt 
wurde, daB die keratoplastische Komponente des Ratanhiarots mit der ad
stringierenden der Ratanhiagerbsaure zweckmaBig zur Wirkung gelangen. 
FRIED sowie GOLDHAMMER berichten iiber giinstige Erfahrungen, die sie mit 
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der Ratanhiasalbe als Uberhiiutungsmittel erzielten. Nach MIBELLI wirkt 
Ratanhiarot ahnlich wie Scharlachrot oder Fuchsin keratoplastisch. 

Wie das Ratanhiarot entfalten auch andere organische Farbstoffe eine -ober
hautungswirkung. Von der Beobachtung B. FISCHERS ausgehend, daB In
jektionen einer gesattigten Losung von Scharlachrot am Kaninchenohr atypische 
Epithelwucherungen hervorrufen, die trotz aller histologischer Ahnlichkeiten 

. nichts mit Carcinom zu tun haben und auch beim Menschen in geringerem Grade 
auftreten (WESSELY sowie STOBER), untersuchte man dies en Farbstoff und 
seinen wirksamen Bestandteil. Nach E. HAYWARD wirkt Scharlachrot (Amino
azotoluolazo - f3 -Naphthol) epithelisierend. Ebenso wirkt das Aminoazotoluol 
und das diacetylierte Aminoazotoluol Pellidol (SCHMIEDEN, DECKER, BAUT
LIN u. a.); doch kommt diese epithelisierende Wirkung nicht nur' dem Schar
lachrot und den Amidoazotoluolen zu, sondern, wie O. SACHS nachwies, auch 
anderen Anilinfarbstoffen, wie Brillantrot, Krapplack, Gelblicht und Grunlack. 

Atzmittel. 
Die Atzmitiel (Caustic a , UNNA nennt sie Escharotica) zerstoren Krank

heitsgewebe. Ihre Wirkung ist zumeist nicht ortlich begrenzt. Sie konnen 
durch die zerstorten Gewebe in die tiefen Wunden eindringen, wobei die Tiefe 
der Atzwirkung von dem Feuchtigkeitsgehalt der Gewebe abhangig ist (UNNA). 

Nach UNNA kann man mehrere Untergruppen dieser Substanzen unter
scheiden. Zu den Sauerstoffmitteln, welche durch energische Abgabe von Sauer
stoff das Gewebe zerstoren, gehoren die Salpetersiiure, die Ohromsiiure und das 
Arsenilc. Die Wirkung der Salpetersiiure, namentlich der rauchenden, ist einer
seits durch die Oxydation bedingt, andererseits durch Bildung nitrierten Ei
weiBes (Xanthoprotein). Die Verbindung der Salpetersaure mit dem Keratin 
ist urn so starker, je reicher ihr N02-Gehalt ist. Sowohl die rauchende Sal
petersaure als auch die zur Atzung ebenfalls verwendete Trichloressigsiiure bilden 
mit dem zerstorten Gewebe einen festen Schorf, der lederartige Konsistenz 
hat. Der Schorf der Salpetersaure ist gelb, der durch Trichloressigsaure be
dingte weiBlich. 

LESLIE ROBERTS beschiiftigte sich mit der Pharmakologie der Trichlor
essigsiiure CCI3COOH. Sie bildet zerflieBliche, bei 55° schmelzende Krystalle 
und spaltet beim Erhitzen mit Kalilauge Chloroform ab: 

OOlaOOOH + KOH = OHCl3 + KHOOs' 

Nach den Untersuchungen von ROBERTS ist die Haut an verschiedenen 
Stellen ffir Trichloressigsaure empfindlich. Sie durchdringt sehr schnell die 
Cutis. 15 Sekunden nach Auftropfen einer konzentrierten Losung sind schon 
die ersten Zeichen einer Wirkung wahrzunehmen. Sie macht keine Odeme, 
keine Leukocyteneinwanderung. In der inneren anamischen Zone besteht eine 
Beruhrungsanasthesie, nicht aber in der peripheren hyperamischen Zone. Es 
erfolgt eine Bildung eines Schorfes, der sich sehr langsam abstoBt. 

Auch die Ohromsiiure (eigentlich Chromsaureanhydrid oder Chromtrioxyd) 
gehort zu den Oxydationsatzmitteln. Unter Abgabe von Sauerstoff verwandelt 
sie sich in grunes Chromoxyd: 2 Cr03 = Cr20 3 + 0 3 , Sie wirkt zwar langsam, 
aber sehr tief. Nur die konzentrierte Losung besitzt eine Atzwirkung, wahrend 
verdunnte Losungen durch EiweiBfallung und Bindung von Wasser die Gewebe 
harten und gegen weitere Eingriffe unempfindlich machen (UNNA). Verdiinnte 
Losungen verringern die Schweif3sekretion. Daher wird 5%ige Losung gegen FuB
schweiB empfohlen. Doch ist wegen del' leichten Resorbierbal'keit der Chl'omsaure 
von Haut, Schleimhaut und Wunden aus an eine Vergiftungsgefahr zu denken. 
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LEWIN berichtet, daB eine Frau, die zur Ent£ernung papillomatoser Wuche
rungen am Genitale 3 g Chromsaure verbrauchte, nach 27 Stunden starb. 

Durch eine irrtum.lich mit Kaliumbichromat versetzte Kriitzesalbe wurden 
15 Personen vergiftet (H. BRIEGER). Die Vergiftungserscheinungen iiuBern sich 
in Erbrechen und DurchfiUlen. Nierenveriinderungen wurden beschrieben 
(BRIEGER). Etwa 2% der Menschen sind chromidiosynkrasisch (FURST). Bei 
der chronischen Chromtrioxydvergijtung (die gewerbliche Erkrankung bei der 
Herstellung von Glas, Porzellan, Tonwaren, in der Farbstoffindustrie, in der 
Lithographie und im Buchdruckergewerbe, in der Gerberei usw.) kommt es 
zu Katarrhen der Atemwege und zu charakteristischen Geschwiiren der Nasen
schleimhaut, die zur Perforation der knorpeligen Nasenscheidewand fuhren. 
DEWIRTZ fand von 241 Untersuchten eines Betriebes 175, Nasenscheidewand
perforationen. Auch an der Haut werden Kaliumchromatgeschwiire beobachtet. 
Die Geschwiire entstehen dort, wo die Hornschicht der Epidermis vorher zerstort 
ist. Es kommt dann zu Colliquationsnekrose der tieferen Schichten (DEWIRTZ). 
Klinisch entsteht zunachst ein stark juckender, punktformiger Hautausschlag, 
dann folgen papulose Bildungen mit nekrotischem Pfropf, aus dem sich die 
wie mit einem Locheisen ausgestanzten Geschwiire entwickeln. Histologisch 
fand DEWIRTZ nekrotisch-ulcerose Veranderungen im Epithel, entzundliche 
Reaktion und atypische Wucherungen des Deckepithels. 

UNNA rechnet nach den Untersuchungen von BINZ sowie SCHULZ das Arsenik 
ebenfalls zu den Sauerstoffatzmitteln. Arsenik (Arsentrioxyd As20 3) macht 
eine Zellnekrose, wobei erkranktes Gewebe (z. B. luposes) starker angegriffen 
wird als gesundes. Es ruft keine entziindliche Reizung hervor (MEYER-GoTT
LIEB). Der Mechanismus der Atzwirkung ist nicht ganz geklart. 

Ahnlich wie Arsenik wirkt Antimonoxyd. Uber die pharmakologische Wir
kung des Brechwei.nsteins (Antimonylkaliumtartrat C4H 4K(SbO)Os) schreiben 
MEYER und GOTTLIEB, daB in ihm das Antimonylion (SbO') und nicht das 
Antimonion Sb" enthalten ist. Bei Einwirkung von Sauren wird das Salz unter 
Bildung der orthoantimonigen Saure bzW'. Antimonoxyd Sb20 3 zerlegt. Seine 
Atzwirkung kann daher nur an denjenigen Stellen erfolgen, an denen sich saures 
Sekret· befindet, also um die Ausjilhrungsgiinge der Follikel, wahrend die ilbrigen 
Hautstellen nicht geatzt werden. Daher bilden sich bei Auftragung einer Anti
monsalbe (Unguentum tartari stibiati). variolaiihnliche kleine nekrotische Herde 
in Form von Pusteln, was den volkstumlichen Namen "Pockensalbe" fiir die 
erwahnte Antimonsalbe erklart. 

Zur Behandlung der Mikrosporie emp£ahl OPPENHEIM die Einreibung einer 
100/oigen Tartarus stibiatus-Salbe. Er kOMte feststellen, daB nicht der ganze 
ursprungliche Mikrosporieherd Folliculitiden und Impetigines nach der Ein
reibung zeigte, sondern daB isolierte Pusteln auftraten. OPPENHEIM ist der 
Ansicht, daB die Tartarussalbe elektiv auf jene Stellen einwirkt, wo noch Pilze 
vorhanden sind. STEINER sowie v. BERDE empfahlen diese Behandlungsart 
nur fiir unbehaarte Hautstellen, die damit rezidivITei geheilt werden konnen, 
da der Haarwuchs durch die Antimonsalbe unter Narbenbildung zerstort wird. 
ARZT £and, daB die lckale Einreibung mit der Tartarus stibiatus-Salbe lokale, 
oft eingreifende Entziindungsprozesse setzt, wahrend FURS berichtet, daB 
oberflachliche Mikrosporieherde durch Einreibung mit der Salbe nicht aus
geheilt wurden. 

Bei Ulcus molle verwendete RUPEL eine 1/2%ige Brechweinsteinsalbe mit 
gutem Erfolg. 

Bei Verwendung von Antimonpraparaten ist daran zu denken, daB Haut 
Antimon resorbie:rt. Die Dosis letalis kann mit 0,12~1,0, gewohnlich mit 
0,5~1,0 angegeben werden, die Dosis toxic a mit 0,2; bei Kindern haben sich 
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schon 20mg als schwer toxisch, 30 mg als todliche Dosis erwiesen (STARKENSTEIN). 
Bei der resorptiven .Antimonvergiftung kommt es zu einer Capillarlahmung, 
ahnlich wie bei der .Arsenvergiftung. Die choleraahnlichen gastrointestinalen 
Erscheinungen stehen im Vordergrund des Krankheitsbildes, es erfolgt Herz
schwache, .Anurie, Krampfe, Kollaps, Tod. Therapeutisch gelang es HESSE, 
durch ein kolloidales Schwefelpraparat (Schwefel-Diasporal) durch trberfiihren 
des .Antimonyltartrats in ungiftiges Sb2Sa das .Antimon zu entgiften. 

In die Untergruppe der Chlormittel gehOrt das Sublimat, der Chlorzink und 
die Trichloressigsiiure. Letztere wurde schon bei der Chromsaure besprochen. 
Wie bei den Sauerstoffmitteln der nascierende Sauerstoif, so iibernimmt bei 
dieser Gruppe das freiwerdende Chlor die Atzwirkung. 

Die Atzwirkung des Sublimats (Hydrargyrum bichlor. corrosivum HgCI2) 

beruht darauf, daB es mit EiweiB unlosliche Verbindungen eingeht. Es kann 
aber auch Verbindungen mit dem Keratin eingehen. 

Starker als Sublimat wirkt Chlorzink. Wie beim Sublimat durch Bildung 
von Quecksilberalbuminat Ohlor frei wird, so spaltet sich aus dem Chlorzink
albuminat Salzsiiure abo 

Die Wirkung der dritten Untergruppe, der Alkalien, wurde schon £rUher 
besprochen. Sie fiihren zunachst zur Quellung der Hornschicht, die sich all
mahlich lOst. 

Zu den hiirtenden Atzmitteln gehort das Formalin, dessen Wirkung auf das 
Keratin auch schon erwahnt wurde. 

Die Indikationen der .Anwendung der Atzmittel sind Warzen, Epitheliome, 
Kondylome, Lupus vulgaris u. a. 

Desjnficientia. 
Um eine Vernichtung der auf der Haut befindlichen pathogenen Mikro

organismen vorzunehmen, bedienen wir uns der Desinficientia der Oberhaut. 
Eine absolute Keimfreiheit kann mit keinem der uns zur Verfiigung stehen
den Mitteln erreicht werden. Ein wichtiges, in diese Gruppe fallendes Heil
mittel ist das Mercuriammoniumchlorid (Hydrargyrum praecipitatum album) 
HgNH2CI. 

Quecksilber. 
Die Quecksilbersalze sind Protoplasmagifte. Durch die Untersuchungen von 

PAUL und KRONIG sowie SPIRO und SCHEURLEN wurde festgestellt, daB die 
Desinfektionskraft der QuecksilbersaIze vom Dissoziationsgrad ihrer Losungen 
abhi1ngt und nicht vom Gehalt an loslichem Quecksilber (H. MEYER-GOTTLIEB). 
Wurden 3 QuecksilbersaIzen (Chlorid, Bromid, Cyanid), welche die gleichen 
Quecksilbermengen enthalten, MiIzbrandsporen zugesetzt, so war die Keim
zahl nach 20 Minuten beim Chlorid 7, beim Bromid 24, beim Cyanid unend
lich. Die Quecksilbermenge war, wie gesagt, gleich, nur der Dissoziations
grad verschieden: .Am starksten beim Chlorid, am schwachsten beim Cyanid~ 
.Andererseits konnte gezeigt werden, daB die antibakterielle Wirkung geringer 
wurde, wenn die Zahl der freien Metallionen herabgesetzt wurde. Wird 
dem Ohlorid ein gleichnamiges Ion zugesetzt, also in diesem FaIle Chlor
ionen, so wird die Dissoziation zurilckgedriingt (MAILLARD) und die Desinfek
tionswirkung wird geringer. Ebenso erfolgt ein "Zurilckdriingen" des Ions durch 
Zusatze, welche mit dem Metallion komplexe Salze bilden. Die Desinfektions
kraft des Quecksilbers (dasselbe gilt iibrigens fiir die Silber-, Gold- und Kupfer
saIze) haftet an den freien Metallionen. JOACHIMOGLU und HELLENBRAND 
untersuchten die antiseptische Wirkung des Sublimats in Losungsmitteln 



Desinficientia: Quecksilber. 175 

verschiedener Dielektrizitatskonstanten 1. Wird Sublimat in Benzol, Athylather 
oder Chloroform gelOst, so ruft es keine antiseptische Wirkung hervor, wahrend 
in Losungen von Nitrobenzol oder Glycerin eine deutliche desinfizierende Wir
kung auf Milzbrandsporen vorhanden ist. Diese Erscheinung bringen JOACHI
MOGLU und HELLENBRAND mit der Dielektrizitatskonstante dieser Fliissig
keiten zusammen: Benzol, Athylather und Chloroform haben eine niedrige, 
Nitrobenzol und Glycerin eine hohe Dielektrizitatskonstante. Nun geht nach 
NERNST und THOMSON die Ionisierung mit der Dielektrizitatskonstante parallel. 
Daher nehmen JOACHUrOGLU und HELLENBRAND an, daB in Glycerin und Nitro
benzol entsprechend der hohen Dielektrizitatskonstante ein groBer Teil des 
Sublimats in Ionen gespalten ist und dementsprechend bactericid wirkt. 

Die Eigenschaft der Schwermetalle, mit EiweiB Metallalbuminate zu bilden, 
beeintrachtigt wesentlich ihre Desinfektionswirkung. So konnte BEHRING zeigen, 
daB Sublimat in rein wasseriger Losung in Verdiinnung I: 500000, in Bouillon 
erst bei I: 40000, im Blutserum erst in einer Konzentration von unter 
I: 2000 Milzbrandbacillen abzutoten vermag. 

Die Wirkung des Quecksilbers auf die Zellen ist genau so wie die Desin~ 
fektionswirkung ein Ioneneffekt. 

Die Wirkungsmeohanik sowohl auf Mikroorganismen als auch auf die Zellen 
kann entweder ein rein ohemisoher Vorgang sein: Das Schwermetallion geht 
mit dem EiweiB eine chemische Verbindung ein, oder die Einwirkung erfolgt 
nach den physikalisohen Gesetzen der Verteilung oder physikalisoh-ohemisoh: 
Es kann durch Oberfliiohenwirkung eine adsorptive Anreioherung des Desin
fiziens am Bacterium erfolgen. Der letzte Vorgang der adsorptiven Anreiche
rung ist insofern von Bedeutung, als Adsorptionswirkungen dadurch gekenn
zeichnet sind, daB sie in verdilnntesten Losungen mit relativ Mohstem Betray 
zur Ausbildung kommen (SCHADE). Dies ist beispielsweise fiir die Erklarung 
der desinfizierenden Wirkung des kaum losliohen weif3en Queoksilberpriioipitates 
wichtig, wahrend fiir Formaldehyd die chemische Bindung !llaBgebend, fiir 
die Phenollosung ihr physikalisches Verhalten bedeutungsvoll ist. 

DaB die Desinfektion nicht restlos gelingt, d. h. daB statt Abtotung nur eine 
Entwioklungshemmung erfolgt, ist dadurch zu erklaren, daB bei der Entwiok
lungshemmung die Reaktion zwischen Mikroorganismus und Desinfiziens re
versibel ist, bei der Abtotung irreversibel bleibt. Nach BECHHOLD erfolgt die 
Abtotung dann, wenn die Einwirkung des Desinfiziens lange genug dauert, 
um anderweitige Lebensprozesse zu vernichten. 

Die sog. atiotrope Wirkung des Quecksilbers bei Lues fiihrt bekanntlich 
SCHADE auf die katalytische Wirkung des Quecksilbers zuriick. 

Untersuchungen iiber die Wirkung des Sublimates auf die normale Haut 
verdanken wir HODARA und BEHDJEL, deren Ergebnisse hier mitgeteilt sein 
sollen. Als I %iges Sublimatcollodium veranlaBt es progressive entziindliche 
Veranderungen, die bei steigender Konzentration intensiver werden: 1m Corium 
ist ein Odem zu finden, die GefaBe sind erweitert. Perivasculare Infiltration 

1 Zwei entgegengesetzt elektrisch geladene Metallplatten ziehen sich mit einer meBbaren 
Kraft gegenseitig an. Diese Anziehungskraft wird verringerl, wenn man zwischen diese 
Platten einen isolierenden Karper (Dielektricum) einschaltet. Man nenntDielektrizitatskonstantc 
denjenigen Faktor, mit welchem die verminderte Anziehungskraft multipliziert werden 
muB, um die ursprungliche Anziehungskraft wieder zu erhalten. Wasser hat die weitaus 
groBte Dielektrizitatskonstante (80): Die Anziehungskraft zweier entgegengesetzt geladener 
lonen eines Elektrolyten wird durch Wasser auf 1/S0 heruntergedruckt. Daher haben Elekto
lyte in wasserigen L1isungen die starkste elektrolytische Dissoziation. In Flussigkeiten von 
kleiner Dielektrizitatskonstante kann sie ganz aufgehoben sein, weil die kinetische Energie 
der Warmebewegung nicht ausreicht, die Anziehungskrafte zwischen den lonen zu ver
hindern (zit. nach MATULA-OPPENHEIMER). 
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und Hyperplasie der endothelialen, perithelialen und Bindegewebszellen des 
Coriums, Hyperplasie der Stachelzellen. Die Hornschicht beginnt zu erweichen 
und sich in diinnen Lamellen abzustoBen. In 4-5%iger Konzentration kommt es 
zur Nekrotisierung der Epidermis, die sich in eine Pustel umwandelt, die Serum, 
Fibrin, Leukocyten und Epithelzellen enthalt. Die Pustel kann beim Aussetzen 
des Sublimates eintrocknen, es entsteht eine Kruste, die durch die Prolife
ration der noch in den Zellreihen unten oder seitlich an der Pustel befindlichen 
Stachelzellen abgestoBen wird. Es erfolgt eine Epidermisierung ohne Narben
bildung. Daher eignet sich das Sublimat zur Behandlung epithelialer Neu
bildung: Molluscum contagiosum, Verrucae juveniles, Lupus erythematodes u. a. 

NAGEL konnte finden, daB die Sublimatwirkung durch Salzsdurezusatz urn 
ein Mehrfaches gesteigert wird. Aber nicht nur Salzsaure, sondern auch Tri
chloressigsaure, Salpetersaure und N atriumbisulfat haben diese Wirkung. 
Der Wirkungsmechanismus der saueren Sublimatli:isung erklart. sich in der 
Weise, daB die antiseptischen Eigenschaften des Sublimates durch Zusatz von 
Sauren und sauren Salzen je nach dem Dissoziationsgrad erhoht wird, wobei 
die Quecksilber- und Wasserstoffionenkonzentration sich als wirksam erweisen, 
sich wechselseitig unterstiitzen und das Quecksilber als Kation und nicht im 
Anion einer Komplexverbindung wirksam ist. 

Andererseits konnte KRAHE beobachten, daB beim Einbringen von Koch
salz in Sublimatli:isungen eine Verminderung der Desinfektionswirkung auf
tritt, da ein Komplexsalz HgCl3Na dabei entsteht. 

J OACHIMOGLU untersuchte den EinfluB der Wa8serstoffionenkonzentration 
mit Hilfe der PufferlOsungen nach SORENSEN auf die antiseptische Wirkung 
des Sublimats. Es zeigte sich, daB bei PH = 7,8-9,7 die Sublimatlosung sehr 
schwach wirkt, beioPH = 10,5 ist eine Wirkung nachweisbar, noch starker ist 
die Wirkung bei PH = 12,1. Bei saurer Reaktion (PH = 4,8-6,6) entfaltet 
das Sublimat eine stark antiseptische Wirkung. Nach JOACHIMOGLU ergibt 
sich daraus die Notwendigkeit, bei Desinfektion mit Sublimat fUr eine schwach
saure Reaktion Sorge zu tragen. 

Auf Grund seiner Untersuchungen kam KEESER zu dem Ergebnis, daB die 
Starke der antiseptischen Wirkung der Mercurisalze mit ihrer Adsorption an 
Hefe parallel gehe. Aus verschiedenen physikalisch-chemischen Messungen 
ergab sich, daB Mercurichlorid in niedrigen Alkoholkonzentrationen als Alkoholat 
solvatisiert ist. In derselben Weise, wie die antiseptische Wirkung der Mercuri
salze bei Zusatz von Sauren oder sauren Salzen dadurch zunimmt, daB die 
Wirkung der Hg- und H-Ionen auf das Zellprotoplasma sich addiert, beruht 
die Steigerung der antiseptischen Wirksamkeit der Mercurisalze in wasserigen 
Li:isungen mit 20-30% Alkoholgehalt auf der additiven Beein£lussung der 
Zellkolloide durch Hg-Ionen und Alkohol. 

WILD und Ivy ROBERTS untersuchten die Absorption von Quecksilber
verbindungen bei Einreibung in Salbenform. Sie fanden zunachst, daB Lanolin 
und Schweinefett besser resorbiert werden als Paraffin. Die Resorption der 
gesamten Salbe betragt fur 

Lanolin . . 28 % 
Schweinefett 18% 
Paraffin . . 12 % 

Aus Salben wird Quecksilber resorbiert aus einer 
Lanolinsalbe ....... 2,75% 
Schweinefettsalbe ..... 4,76% 
Paraffinsalbe . . . . . . . 2,50% 

Demnach konnten WILD und IVY ROBERTS feststellen, daB, obwohl beim 
Lanolin die Gesamtresorption weitaus am gri:iBten ist, die Resorption im 
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Schweinefett fill' die Quecksilbertherapie wirkungsvoller ist. Quecksilberoxyd 
wird besser resorbiert als metallisches Quecksilber, Hydrargyrum oleinicum 
schneller als Schweine£ett. Quecksilberpracipitat, -salicylat und Kalomel 
werden weniger gut resorbiert. Aus der grauen Salbe wird bis zu 0,179 g 
Quecksilber aufgenommen. Nach Untersuchungen von BURGI werden bei tag
licher Applikation von 2-4 g Unguentum cinereum nach 3-6 Wochen im 
Tagesharn 0,99-2,2 mg Quecksilber ausgeschieden. 

MALOFF untersuchte die Resorption des Quecksilbers nach Applikation 
weif3er Pracipitatsalbe auf die Haut. Nach 22tagiger Applikation von' weiBer 
Quecksilberpracipitatsalbe konnten erst am 20. bis 22. Tage 7/100 mg Queck
silber nachgewiesen werden. Dieser Be£und steht mit den Beobachtungen 
der geringen Giftwirkung des weiBen Quecksilberpracipitates im Einklang. 
So sahen ALEXANDER und MENDEL Vergiftungserscheinungen bei einer Frau 
auftreten, die durch sieben Jahre taglich eine 100/oige weiBe Pracipitatsalbe 
beniitzte. 

Auch die graue Salbe hat einen mit ihrem Alter zunehmenden Gehalt an 
Quecksilberfettseife (OBERLIN [1832]), die durch die Haut resorbierbar ist. MEN
SCHEL untersuchte den Gehalt des an Fett gebundenen Quecksilbers durch 
eine Mikromethode nach HUSGEN: Frisch zubereitete graue Salbe war £rei 
von Quecksilberseife, dagegen war bei einem iiber 3 Jahre alten Globulus mer
curialis 4,71% Quecksilber in Sei£enform gebunden. 

Die Wirkung des Mercuriammoniumchlorids ist im wesetlichen dieselbe 
wie die des Sublimats, nur ist'sie bedeutend milder und er£olgt viellangsamer. 
Das weif3e Quecksilberpracipitat ist in Wasser unloslich, leicht Wslich in Sauren. 
Daher wird es durch die Sekrete der SchweiBdriisen in wsung gebracht. Starke 
Konzentrationen konnen reizend wirken. Schwache Dosen wirken keratoplastisch. 
Die Wirkung aUf Mikroorganismen ist, wie £riiher erwahnt, ein Adsorptions
vorgang. 

RAIZISS, SEVERAC und MOETSCH £anden, daB quecksilberhaltige Farbstoffe 
im allgemeinen weniger giftig als andere organische Quecksilberverbindungen 
sind, weil in ihnen das Quecksilber offenbar fester an den Kernkohlenstoff 
verankert ist. So iibt Z. B. das Quecksilberderivat des Dibromfiuoresceins, das 
Mercurochrom 220, das einen Hg-Gehalt von 26% hat, seine therapeutische 
Wirkung auf die experimentelle Staphylokokkeninfektion des Kaninchens nicht 
direkt durch Beein£lussung der Krankheitserreger aus, sondern indirekt durch 
Anregung der Antikorperproduktion. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Quecksilberpraparate sind die Staphylo
dermien. Beziiglich Therapie verweise ich auf JADASSOHN, JESSNER und 
ZIELER. 

An Stelle des weiBen Pracipitates, empfiehlt ZINSSER eine 10 prozentige 
Hydrargyrum oxydatum flavum - Salbe £ill' die Behandlung von Furunkeln, 
Karbunkeln, SchweiBdriisenabscessen, Panaritien, Paronychien und den mehr 
oberflachlichen Formen der Pyodermien. , 

ZECBLIN beniitzte zur Behandlung von Furunkeln und Zellgewebsentziin
dungen das Unguentum cinereum. JUNKERMANN behandelt ebenfalls Furunkel 
und Karbunkel mit grauer Salbe, kleine Furunkel mit dem Beiersdorffschen 
Hydrargyrumpflastermull ohne Carbolzusatz. KRECKE verwendet ebenfalls graue 
Salbe zur Behandlung des Paronychiums. STAPPERT empfiehlt bei diesen Er
krankungen Quecksilber in Form von N ovasurolinjektionen, da er eine spezifische 
Wirkung des Quecksilbers auf das Unterhautbindegewebe annimmt. 

Zur Behandlung der M ykosen eignet sich sowohl die graue Salbe als das 
Hydrargyrum praecipitatum album. Letzteres hat ein ausgedehntes Anwen
dungsgebiet als mildes Antipsoriaticum. 

Handbnch der Rant- n. Geschlechtskrankheiten. V.I. 12 
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Es sei hier nur ganz kurz auf die QuecksHbervergiftungen verwiesen. Von 
den Quecksilberverbindungen sind die der Oxydreihe giftiger als die schwer 
loslichen der Oxydulreihe. Die akute Quecksilbervergiftung macht hauptsach
lich Symptome im Verdauungstrakt und in der Niere, ferner infolge Ausscheidung 
des Quecksilbers durch die Speicheldriisen die Erscheinungen der Stomatitis 
mercurialis. Selten ist ein plotzlich einsetzender Kollaps bedingt durch primare 
Herzschadigung. Bei der chronischen QuecksHbervergiftung sind Erscheinungen 
seitens des Zentralnervensystems im Vordergrund des Krankheitsbildes. Auch 
bei der chronischen Form ist eine Stomatitis mercurialis vorhanden. Dann 
tritt Erethismus, Tremor und terminale Kachexie auf. Die Kranken konnen 
nach langer dauernder Kachexie unter cerebralen Erscheinungen, Gedachtnis
schwache, Amblyopie, schlieBlich unter dem Bilde einer Demenz zugrunde 
gehen. 

Jod. 
Ein wichtiges Hautdesinficiens stellt das Jod dar. Eine zusammenfassende 

Betrachtung iiber sein Verwendungsbereich bei der Behandlung von Haut
und Geschlechtskrankheiten wurde jiingst von MEMMESHEIMER, iiber seine 
Chemie und Biochemie von SOHARRER, iiber seine Pharmakologie von BURGI 
veroffentlicht. 

J od gehort zur chemischen Gruppe der Halogene und kommt auBerordentlich 
verbreitet in der Natur vor. Es bildet schwarzgraue, glanzende Krystalle, die 
in Wasser sehr wenig (1 : 5500), leicht in Alkohol (Tinctura jodi 1 : 10) und 
Kaliumjodid (LUGOLSche Losung) loslich sind. Die frei molekularen Losungen, 
wie in Schwefelkohlenstoff, Chloroform, sind violett gefarbt, die rote Losung 
in Benzol, sowie die braunen Losungen in Aceton, Ather und J odkalium sind 
Komplexverbindungen. Mit Starke gibt J od eine Blaufarbung, ein Adsorptions
vorgang, dessen Farbe je nach dem Dispersitatsgrad verschieden ist. Mit 
Glykogen entsteht eine braune Adsorptionsverbindung. Als schwach negatives 
Element hat es eine bedeutend geringere Affinitat ztlm Wasse1'stoff als die 
iibrigen Halogene, doch ist die Affinitat des Sauerstoffes zum J od viel groBer 
als zum Chlor und Brom, weshalb diese beiden Elemente aus ihren Sauerstoff
verbindungen durch Jod verdrangt werden. 

Nach H. H. MEYER solI nicht ionales, sondern elementares Jod pharmako
logisch wirksam sein. Die Reaktion 

2RJ+O~J2+R20 
ist reversibel. Von links nach rechts diel'er Gleichung wird sie durch saure; 
von rechts nach links durch alkalische Reaktion begiinstigt. Sie verlauft im 
Prinzip eines Oxydoreduktionssystems, wie dies z. B. bei der Pharmakologie 
des Sc~wefels beschrieben wurde. Die 1Jberfiihrung der friiheren Gleichung 
durch Anderung des PH nach der alkalischen Seite gibt die Erklarung fUr die 
Wirkungsweise der Alkalidarreichung bei der Behandlung des J odismus. 

Physiologisch-chemisch wichtig ist der Jodgehalt der Schilddriise, der 1895 
von BAUMANN nachgewiesen wurde. Er stellte aus Schilddriisen einen jod
haltigen Korper her, das ThY1eO'jodin (oder Jodothyrin), den er fiir das wirksame 
Prinzip der Thyreoidea hielt. Nach den Untersuchungen von O. v. FURTH 
und C. SCHWARZ ist das BAuMANNsche Jodothyrin ein durch die Saurewirkung 
entstandenes, melanoidartiges Umwandlungsprodukt des jodierten Driisen
eiweiBes (jodiertes Polypeptid). Das Jodothyrin scheint samtliche Schild
driisenwirkungen zu besitzen, vielleicht in abgeschwachtem MaBe, enthalt zwar 
das wirksame Agens, stellt es aber nicht selbst dar. Von OSWALD wurde aus 
einem wasserigen Extrakt de1' SchiIddriise ein jodiertes Globulin (Thyreoglob.ulin) 
dargestellt, das er als Hormon der Driise betrachtete, das aber nur ein Adsorbat 
des wirksamen Prinzips an das Proteingemisch sein diirfte. 
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Nun konnte KENDALL im Jahre 1919 aus der Schilddriise einen Stoff isolieren, 
den er als Thyroxin bezeichnete und dem er die Bruttoformel CllHlOOsN J 3 gab. 
Er faBte es als ein jodiertes Indolpropionsaurederivat auf. Es enthalt 65,1% 
J od. Doch wurde darauf hingewiesen, daB die KENDALLsche Formel schon des
halb unwahrscheinlich sei, weil sich die meiSten in der Natur vorkommenden 
jodhaltigen Korper vom Tyrosin und nicht, wie dies KENDALL annahm, vom 
Tryptophan ableiten (zit. nach SCHARRER). HARINGTON konnte 1926 zeigen, 
daB das Thyroxin die Bruttoformel C15Hll04NJ4 habe. Durch Jodabspaltung 
erhielt HARINGTON das Desjodothyroxin, den p-Oxyphenylather des Tyrosins. 
Diesen Korper konnte er auch synthetisch darstellen: 

J J 

OHO - OOCHsCHNHsCOOH OHO - OOCHaCHNHsCOOH 
J J 

Desjodothyroxin Thyroxin 

Unter all diesen drei erwahnten Schilddriia~:nsubstanzen ist das Thyroxin die 
aktivste und diejenige, welche als das wirksame Prinzip anzusehen ist (BURGI). 
Die Ausbeute an Thyroxin ist sehr gering: Aus 150 g Trockendriise kann man 
10 mg Thyroxin gewinnen. Das vom Organismus aufgenommene Jod wird in 
eine spezifische Verbindung, wahrscheinlich in das Thyroxin, iibergefiihrt und 
dann durch innere Sekretion an das Blut abgegeben. 

Grob-schematisch kann man uber die Pharmakologie des Jods sagen, daB 
es, in grof.Jeren Dosen gegeben, ein Arzneimittel von groBer Bedeutung fiir die 
Behandlung gewisser Krankheiten ist; wenn man es als Ion zufuhrt oder in 
einer Form, in welcher der Organismus Jod als Ion leicht abspaltet, wirkt es 
als Antisepticum, das aber .nicht nur auf Wunden und Schleimhauten seine 
Wirkung entfaltet, sondern wahrscheinlich auch dann, wenn es innerlich gegeben 
wird.· DaB aber die Verhaltnisse nicht so einfach liegen - die Anwendung des 
Jods entbehrt noch vielfach der experimentellen Grundlageri -, zeigt die pessi
mistische Auffassung von BURGI: "Die mannigfachen und zum Teil sehr erfolg
reichen Verwendungen des Jods in der Therapie haben ein nachhaltiges Studium 
seiner pharmakologischen Wirkungen wachgerufen, das indessen, wenn man 
von der Schilddriisenfrage absieht, nur wenig sichere Grundlagen fiir die Praxis 
schaffeh konnte." Wir konnen heute noch nicht einmal die Grundfrage mit 
Sicherheit beantworten: Wirkt das Jodanion oder das freie Jod auf irgendwelche 
lebenswichtige Zellstoffe 1 

Allgemein gesprochen konnen wir sagen, daB die physiologische Wirkimg 
des Jods durchaus an den Effekt eines Oxydationskatalysators im Stoffwechsel 
erinnert. Seine groBe Aktivitat zum Sauerstoff diirfte dabei eine groBe Rolle 
spielen (SCHARRER). Bei Hypothyreosen wird das Jod in der Schilddriise schlecht 
gespeichert, sie haben einen niedrigen Blutjodspiegel 1 und eine normale J od
ausscheidung durch den Harn. Bei Hyperthyreosen ist der Blutjodspiegel 
hoch, der Jodgehalt der Schilddriise aber oft klein, weil das gebildete jodhaltige 
Hormon offenbal' rasch an das Blut abgegeben wird (BURGI). Auf Basedowiker 
iibtJodzuruhr einen ungiinstigenEinfluB aus. In kleinenGaben hemmtJodalkali 
den Stoffwechsel (HILDEBRANDT). Doch sieht man bei manchen Menschen 
Abmagerung und Atrophie gewisser driisiger Organe auftreten. Diese Ab
magerung erfolgt namentlich bei Basedowikern. Unklar ist die Wirkung des 
J ods bei Atheromatose. Moglicherweise spielt die verminderte Blutviskositat 
dabei eine Rolle (0. MULLER und INADA). Dber die anderen Wirkungen des 

1 Der normale Blutjodspiegel sohwankt naoh KENDALL und RICHARDSON sowie LUNDE 
und CLOSE zwisohen 11 und 13 r (1 r = 1 . 10-6 g), bei Kretins betragt er 5-7 r. 

12* 
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J ods sei auf die zusammenfassende Darstellung von POHL im 18. Band dieses 
Handbuches verwiesen. 

Bezuglich Resorption und A usscheidung laBt sich im allgemeinen sagen, 
daB Jod, in den verschiedensten anorganischen und organischen Formen gegeben, 
leicht aufgenommen und leicht ausgeschieden wird (BURGI). Die Resorption 
erfolgt als ~ wahrscheinlich ~ J odalbuminat oder J odlipoid oder in Form 
von Salzen. Die Ausscheidung erfolgt durch die Niere, aber auch durch die 
Speichel- und Tranendrusen, durch die Magenschleimhaut und Galle und durch 
die Milch. Die Ausscheidung durch den Harn tritt sehr rasch ein (schon nach 
drei Minuten [Roux]). Werden Jodide in Salben auf die Haut gebracht, so 
wird Jod ebenfalls durch den Urin ausgeschieden (HEFFTER, WINTERNITZ, 
KONIGSTEIN, BROKING u. a.). Bezuglich Verteilung des Jods in den einzelnen 
Organen steIIte LESSER fest, daB nach Einfuhr von Jodkali am meisten Jod 
in den Lungen, dann in Nieren, Milz und Leber zu finden ist. O. LOEB fand, 
daB syphilitische Gewebe mehr Jod als das Blut enthalten. Auch die syphi
litisch erkrankten Drusen enthalten 3,3 mal, das erweichte luische Drusen
gewebe 6,2mal mehr Jod als das Blut. Auch FROHLICH, sowie KYRLE und 
PLANNER fanden, daB eine Anreicherung von Jod in syphilitischem Gewebe 
stattfindet. Aber auch von tuberkulosen Drusen wird Jod gespeichert (WELLS 
und HEDENBURG). Ob Tumorgewebe Jod speichern kann, ist durch die Unter
suchungen von HOLLER und SINGER in Frage gestellt (uber Jodspeicherung 
und Jodverteilung cf. POHL und HEUCK, Bd. 18 dieses Handbuches). 

TIber den Wirkungsmechanismus bei Einfuhr von Jodiden in den Organismus 
berichten die alteren Arbeiten von BINZ, wonach ein teilweises Freiwerden von 
Jod aus Jodiden durch einen OxydationsprozeB erfolgt. In neueren Unter
suchungen zeigte JEZLER, daB im sauren Gebiet die adsorptive, im alkalischen 
Gebiet die chemische Bindung des Jods vorherrscht. Nach diesen Versuchen 
erweist sich die Bindung des Jods als eine Funktion des PH. AuBerdem war die 
adsorptive Bindung von dem Dispersitatsgrad des EiweiBes abhangig. Bei 
gleichem PH und gleichem Dispersitatsgrad war sie auch noch durch die quali
tative Zusammensetzung des Ionenmilieus beeinfluBt. 

Hier interessiert uns hauptsachlich die Wirkung des freien Jods. Mit seinem 
Eiweipfallungsvermogen geht die antiseptische Wirkung des elementaren Jods 
parallel (POHL). Uber die keimtotende Wirkung liegen Untersuchungen von 
FEDERMANN, FRITSCH sowie FRITZLER vor (cf. POHL, dieses Handbuch, Bd. 18). 
RACHMILEWITSCH fand, daB nach einer Minute aIle Bakterien durch Jodspiritus 
abgetOtet werden, wahrcnd 25%iger Alkohol allein selbst nach 60 Minuten 
die Mikroorganismen lebensfahig laBt. Die offizinelle Jodtinktur totet Bakterien 
nach einer Minute. 

Wird Jodtinktur auf die unverletzte Haut aufgepinselt, so tritt nach kurzer 
Zeit eine Entzundung auf. FRITZLER untersuchte diesen Vorgang an der rasierten 
Bauchhaut des gesunden Meerschweinchens. Er excidierte Hautstuckchen eine 
Stunde bis 16 Tage nach der Pinselung und fand entzundliche Erscheinungen, 
die sich von Stunde zu Stunde steigerten: Hyperamie, leukocytare Infiltration, 
ortliche Eosinophilie, der sich regenerative und regressive Prozesse (oberflach
liche Nekrosen) anschlossen. Auch nach 16 Tagen waren diese Erscheinungen 
noch nicht beendet. 

Bei seinen Untersuchungen iiber die akantholytischen Medikamente unter
suchte FASANI-VOLARELLI die Wirkung der Jodtinktur, welche er verdunnt auf 
die Kamme und Lappen von Huhnern brachte. Er fand im Stratum germinativum 
und filamentosum Zellveranderungen, aber gleichzeitig eine aktive Proliferation 
anderer Zellen derselben Schicht. An der Cutis trat Serum aus, ebenso be
obachtete er polynucleare Leukocyten und bindegewebige Neubildung. Wurde die 
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Jodapplikation sehr lange fortgesetzt, so traten zwischen 20. bis 40. Tag Zell
veranderungen regressiver Natur auf, die die reparatorischen Vorgange zUrUck
drangten. 1m Bindegewebe begannen sich sklerotische Prozesse zu entwickeln. 
Diese Reize sind aber im Gegensatz zum Teer nicht so stark, um eine Blastom
bildung zu veranlassen. ROSENSTIRN trug verschiedene Jodpraparate in 
wasseriger und alkoholischer Losung durch 18 Monate auf weiBe Mause auf. 
1m Endstadium entwickelte sich fibrose Hyperplasie, die auch auf die Haut
drusen ubergriff, niemals konnte er aber H yperkerat08e feststelIen. 

Es sei hier nebenbei noch der Befund erwahnt, daB Applikation einer ge
sattigten Ohrysarobin16sung wahrend ungefahr 15 Monaten auch keinen Krebs 
bei Mausen zu erzeugen imstande war. 

fiber die Beeinflussung der menschlichen Capillaren durch J od unterrichten 
uns die an Rekonvaleszenten vorgenommenen Untersuchungen von SEMERAU
SIEMIANOWSKI, RACHON und MANCEWICZ. Sie fanden capillarmikroskopisch nach 
intravenosen Jodnatriumeinspritzungen Erweiterung, besonders des arteriellen 
Schenkels der Capillaren, AufsprieBen neuer Capillaren und Beschleunigung 
des Blutstromes in ihnen. Zumeist trat die GefiWerweiterung, die 20~30 Minuten 
anhielt, zuerst auf, dann folgte die Stromungsbeschleunigung. Die vermehrte 
GefaBzahl lieB sich bis uber 1 Stunde nach der Einspritzung verfolgen. 

Ob bei innerlicher Darreichung eine antiseptische, sozusagen chemothera
peutische Wirkung erfolgt, ist noch zweifelha£t. 

Wenn wir uns ein Bild uber die Dynamik des Jods machen wollen, so muss en 
wir uns die frillier angefiihrten Untersuchungsergebnisse von JEZLER vor Augen 
halten. Auf der Haut herrscht eine saure Reaktion vor. Bei diesem PH folgt 
die desinfizierende Wirkung des Jods, wie es beim Quecksilber auseinander
gesetzt wurde, den Gesetzen der Adsorption. 1m alkalischen Medium tritt aber 
eine chemische Bindung des Jods an das EiweiB ein. Durch die Aufnahme des 
Jods in das EiweiBmolekill findet eine Denaturierung desselben statt. Das 
JodeiweiB gibt keine Schwefelbleireaktion, keine Dimethylamidobenzaldehyd
reaktion, keine MILLoNsche Reaktion (POHL). Durch die mehrfach erwahnten 
klassischen Untersuchungen von F. OBERMAYER und E. P. PICK ist bekannt, 
daB Eiwei{3 durch Jodieren seinen artspezifischen Oharakter verliert. Diese Ver
anderungen des EiweiBes diirften fiir seinen Wirkungsmechanismus maB
gebend sein. 

Fur die Deutung der histologischen Befunde von F ASANI -VOLARELLI scheint 
mir eine Untersuchung von BLuM und STRAUSS wichtig zu sein. Bei Aufnahme 
des Jods im EiweiBmolekul erfolgt die Substitution unter Cystinspaltung 
im Tyrosin-, Tryptophan- und Histidinkern des EiweiBes. Dadurch ist, wie 
es bei der Pharmakologie des Schwefels auseinandergesetzt wurde, der Ver
hornungsproze{3 gestort. Es erfolgt demnach keine Keratoplasie, sondern da die 
Zellveranderungen im Stratum germinativum _und filamentosum so eingreifend 
sind, eine Akantholyse. 

Eine weitere Eigenschaft des Jods kommt fur die Dermatologie in Frage, 
namlich seine resorptionssteigernde Wirkung. Jod erzeugt eine lokale Hyperamie. 
Diese chemisch ausgeloste Hyperamie wirkt wie eine mechanisch ausgelOste, 
also entzundungswidrig, antiphlogistisch (POHL). WECHSBERG erzeugte durch 
Einspritzung von Terpentin"in beide Oberschenkel eines Kaninchens eine asep
tische Eiterung. Ein Oberschenkel wurde durch funf Tage mit Jodtinktur 
bepinselt. Beim bepinselten Oberschenkel perforierte der durch Terpentin 
gesetzte AbsceB nicht, wahrend beim anderen eine Erweichung auftrat. Auch 
ERLANGER stellte ahnliche Versuche an und kam zum Ergebnis, daB "die 
Resorption von in der Brusthohle eingespritzten Farbstofflosungen unter dem 
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EinfluB einer auf der Haut iiber der Brusthohle erzeugten Entziindung in 
kiirzerer Zeit vor sich geht als unter normalen VerhiHtnissen" (zit. nach POHL). 

Von den Nebenerscheinungen, die Jod auf der Haut'macht, sind die Jodacne 
und das J ododerrnit, tuberosum von der J oduberemp!indlichkeit zu trennen. 

Die Pathogenese der Jodacne ist recht unklar. lIAXTHAUSEN glaubt 
nicht an eine Reizung der Hautdriisen durch daselbst abgespaltenes freies Jod. 
HEINEN fiihrt die Jodacne auf Spaltung des jodkalihaltigen SchweiBes zurtick. 

In letzter Zeit berichten iiber J odidiosynkrasien GRIENTSCHRING, SAINZ 
DE AJA sowie BUSCHKE und OLLENDORF. Bei der Patientin, welche von den 
letztgenannten Autoren beobachtet wurde, bestand auch eine Uberempfind
lichkeit gegen Jodo!orm. Weiters wurden solche FaIle beschrieben von BRAIN, 
LANZENBERG, ARNDT, HODARA und BEHDJET u. a. (s. MEMMESHEIMER). Zur 
Behandlung des Jodismus wurde Natrium bicarbonicum und von PAUL EHRLICH 
das sul!anilsaure Natrium empfohlen. 

Ein ganz merkwiirdiges Verhalten zeigen Patienten mit Dermatitis herpeti
!ormis DUHRING gegeniiber Jod. JADASSOHN und seiner Schule gelang es, auf 
Grund von Untersuchungen franzosischer Autoren, bei solchen Kranken durch 
Jodkalisalben und durch innerliche Joddarreichung einen Ausbruchdieser Er
krankung zu provozieren. SPITZER fand, daB unter 11 Kranken der JADASSOHN
schen Klinik 88% bei interner, 20 0/ 0 bei lokaler Jodanwendung mit einem 
neuen Krankheitsschub reagierten. Auch WERTHER konnte durch 1 g Jodkali 
Dermatitis herpetiformis-Ef£Iorescenzen hervorrufen. 

KLEPPER nimmt auf Grund seiner Grundumsatzbestimmungen an, daB die 
Jodtiberempfindlichkeit bei der Dermatitis Duhring tiber den Weg einer hormo
nalen Beeinflussung geht. Demgegentiber betonen PERUTZ und GUTTMANN, daB 
diese Reaktion kein Uberemp!indlichkeitsphtinomen sei, sondern eine Verdrangung 
des Chlors durch das Jod. Die Jodanreicherung bewirke Anderungen des Quel
lungsvermogen der quellbaren Elemente der Haut. Man kann auch durch Brom 
- allerdingsin schwacherem MaBe - dieselben Erscheinungen wie nach Jod
applikation auslOsen (s. S. 40). Die Jodreaktion blieb nach den Untersuchungen 
von PERUTZ und GUTTMANN aus, wenn der Kranke vorher reichlich Kochsalz 
erhielt. LEHNER und RAJKA halten dagegen diese Erscheinung auf Grund ihrer 
passiven Dbertragungsversuche fiir eine durch spezifische Reagine bedingte 
Dberempfindlichkeit. 

Auch bei Lepra wurden nach Jodkaligaben eigenttimliche Reaktionen beob
achtet (MuIR, sowie MUIR, WARDMAN und LANDEMAN). Die Zeichen dieser 
Reaktion sind: Anschwellung der vorhandenen Veranderungen, die Nerven (be
sonders der Ulnaris) werden manchmal wesentlich dicker, es treten Schmerzen auf, 
bisweilen schwellen Leber, Milz, Hoden und Lymphknoten. Es treten frische 
rosige Knoten auf, die in wenigen Tagen verschwinden konnen. Es erfolgt ein 
Temperaturanstieg, der im allgemeinen, aber nicht immer, im Verhaltnis zu den 
anderen Zeichen steht. Ferner tritt eine beschleunigte Senkung der Erythrocyten 
auf, dann Bacillamie und Leukocytose. Ais Ursache dieser Erscheinungen 
nimmt MUIR an, daB sich die bacillenhaltigen Zellen offnen, wodurch die 
Bacillen ins Blut gelangen. Nach MUIR sind diese Reaktionen nicht gefahrlich, 
auch wenn sie anfangs bedrohlich aussehen. Nach HENDERSON ist die nach 
Jodkali auftretende Leukocytose um so .starker, je plotzlicher und heftiger die 
Reaktion selbst, einsetzt. Die Blutkorperchensenkungsgeschwiridigkeitgeht 
mit der Leukocytose parallel. 

Andererseits ist die relative Unemp!indlichkeit Tertiarsyphilitischer, die oft 
ganz' unglaubliche Jodkaliumdosen vertragen, bekannt. 

E. FREUND konnte zeigen, daB Luetikersera ein viel starkeres J odbindungs
vermogen als Normalsera und diese ein viel starkeres Jodbindungsvermogen 
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als Sera von Basedowikern aufweisen. B. LUSTIG und G. BOTSTIBER fanden, 
daB ganz besonders in der Globulinfraktion die Hauptmenge des eiweiBgebun
denen Jods des Luesserums vorhanden sei. Sie war ungefahr das Vierfache 
gegentiber der an Albumin gebundenen Menge. Durch diese hier mitgeteilten 
Untersuchungsergebnisse von E. FREUND sowie von LUSTIG und BOTSTIBER 
wurde auf die Koinzidenz zwischen J odbindungsvermogen des Serums und 
J odvertraglichkeit in exakter Weise hingewiesen. 

Innerlich wirkt Jod fast spezifisch bei Aktinomykose, Oidiomykose, Sporo
trichose, Lepra und bei gewissen Formen von Lues, bei tuberkulosen Lympho
mata und ahnlichen Erkrankungen. 

Ein jodhaltiges Desinfiziens sei hier noch kurz besprochen: Das Jodoform. 
Jodoform ist ein Trijodmethan CHJa• Es tibt eine stark bactericide Wirkung 
aus, deren Ursache aber noch nicht mit Sicherheit feststeht. Die BINzsche 
Annahme, daB das vom menschlichen Fett gelOste J odoform vom Korper zu 
Jod umgewandelt wird, um dann teils an das ZelleiweiB, teils an die Kalium
und Natriumionen heranzutreten, ist heute kaum mehr als zu Recht bestehend 
anzusehen; konnten doch in letzter Zeit BACHEM und KRIENs durch Unter
suchung des Jodoforms und ahnlicher Substanzen Hnden, daB ihre bactericide 
Wirkung nicht dem Grade der Jodabspaltung entspricht. Auch die Untersuchungen 
tiber die J odoformdermatitis zeigte, daB die allergischen Erscheinungen nicht 
durch das Halogen bedingt sind (JADAssOHN, BR. BLOCH, PERUTZ). Sind solche 
vorhanden (BUSCHKE und OLLENDORF), dann dtirfte es sich um eine polyvalente 
Allergie handeln. Nach BURGI ist die Vergiftung durch Jodoform zunachst 
eine eigentliche J odvergiftung. Da ungespaltenes J odoform resorbiert wird, 
kann es zu todlichen Erscheinungen am Zentralnervensystem (Delirien, Be
nommenheit, etvl. Narkose) kommen. Experimentell beobachtete MULZER 
an Tieren schwere Atemstorungen, Krampfe, Lahmungen und bei der Sektion 
Degeneration der parenchymatosen Organe. Auf die zentral narkotischen Er
scheinungen wiesen BINZ, HOGYES, BINZ und MOLLER hin. SNYDER berichtete 
tiber eine Opticusatrophie, SAUVENEAU tiber Amblyopie. HEFFTER sah eine 
Abnahme der Erythrocyten, FALKSON eine allmahliche Abmagerung nach 
langerem Gebrauch. 

Kupfer 
entfaltet ebenfalls eine desinfizierende Wirkung. Nach MITTELBACH verhalten 
sich nicht aIle Bakterien ein und demselben Kupfersalz gegentiber gleich. 
Sie konnte feststellen, daB je groBer der Gehalt des Kupfersalzes an Kupfer, 
um so groBer auch seine desinfizierende Kraft ist. Cuprum chloratum weist 
die groBte Wirksamkeit auf. JEAN MEYER empfahl bei Pyodermien und 
Acne eine alkoholische KupfersulfatlOsung. In Frankreich wird Eau d' Alibowr, 
das aus Kupfersulfat, Zinksulfat, Safran und Campherwasser besteht (zit. 
nach DARIER), viel verwendet. Allerdings messen VEYRIERES und FERRE
GROLLES den Sulfaten die antiseptische Fahigkeit bei. 

Borsaure. 

Ein allerdings schwaches, aber in der Dermatologie recht beliebtes Des
OR 

infiziens ist die Borsaure. Die normale oder Ortho-Borsaure B~OR ist eine 
,OR 

schwache Saure. Sie bildet farblose, glanzende, sich fettig anftihlende Schuppen, 
die sich in 26 Teilen Wasser von 200 und in 3-4 Teilen siedendem Wasser, 
auBerdem in Alkohol, Fetten und Lipoiden lOst. Nach PERUTZ und LUSTIG 
betragt der PH der 
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1 % Borsaurelosung 4,88 
1,5% 4,88 
2% 4,78 
3% 4,70 

Die Pufferkapazitat der Borsaure ist sehr gering (PERUTZ und LUSTIG): 
In etwa n/4 molarer Konzentration ist sie gegen n/10 und n/IOo Saure als Puffer
substanz unbrauchbar, gegeniiber Phosphat16sungen zeigt sie eine schwache 
Pufferkraft. Gegeniiber gering konzentrierten alkalischen Losungen, wie 
n/IOo NaOH und Na2COS zeigt sie eine gewisse, wenn auch geringe Puffe
rungskraft. Manche Zuckerarten (Glucose) sind imstande, die Reaktion der 
Borsaure nach der sauren Seite zu verschieben. Gleiche Erscheinungen, wie 
Zuckerlosungen, teilweise noch in starkerem MaBe zeigen mehrwertige Alkohole, 
die, an benachbarten Kohlenstoffatomen liegend, parallel gerichtete, nicht 
substituierte alkoholische Hydroxylgruppen besitzen. 

Da in der Haut, je nach der Kost, der Hautzucker bis 75 mgO/o Zucker enthalt 
(URBACH und FANTL), untersuchten PERUTZ und LUSTIG die Anderungen der 
Wasserstoffionenkonzentration einer Borsaure, die in einer 100 mg% Zucker 
enthaltenden Losung ge16st war. Es betrug der 

PH einer 1% in 100 mg% Zucker16sung gelosten Borsaure 4,50 
PH " 20/ 0 " 100 " 4,25 
PH " 30/ 0 " 100 " 4,02. 

Aus diesen Versuchen ist ersichtlich, daB gegeniiber der reinen Borsaure 
der Zuckerzusatz eine Verschiebung des PH nach der sauren Seite hin 
bewirkt. Es sei hier auf die Untersuchungen von LOEPER, RAVIER und 
TOUNET verwiesen, die fanden, daB gleichzeitige Injektion von borsaurem 
Natrium in Mengen von 4,5-9 mg und Insulin eine verstarkte blutzucker
senkende Wirkung ausilben. 

Diese hier mitgeteilten Befunde sind fUr den Wirkungsmechanismus der 
Borsaure als in der Dermatologie verwendetes Umschlagwasser von Wichtigkeit. 
Die Borsaure dissoziiert nach folgender Formel B(OHla ~ H2BO' 3 + H'. 

Ein pharmakologisch wichtiges Salz der Borsauregruppe ist der Borax, 
Natriumbiborat Na2B40 7• 

Die Borsaure besitzt eine geringe antiseptische Wirkung. R. KOCH fand, 
daB Milzbrandsporen in 50/0 Borsaure16sung lediglich etwas verspatetes Wachs
tum zeigten, Schimmelpilze werden von konzentrierter Borsaurelosung langsam 
getotet. Allerdings fand OVERTON die Borsaure weit starker desinfizierend, 
als es ihrem Dissoziationsgrad entspricht. 

Borsaure entfaltet in Losungen keine Reizerscheinungen auf der menschlichen 
Haut (ROST). Freie Borsaure wird, wie dies die Untersuchungen von KAHLEN
BERG zeigten, schnell von der lebenden Haut aufgenommen und ist schon nach 
fUnf Minuten im Ham nachweisbar. Dagegen wird Borax nicht resorbiert, obwohl 
diese Substanz das Gewebe leicht durchdringt. 

FUr die Erklarung der pharmakologischen Wirkung von Borsaureumschlagen 
bei Hautkrankheiten sind die Untersuchungen von HERRMANN, die eingangs 
erwahnt wurden, von Bedeutung. Er fand, daB wasserige BorsaurelOsungen 
bei flachenhaften Entziindungen der obersten Hautschichten entquellend wirken. 
In der entqllellenden .:Wir~ung steht Borsaure hinter Bleiwasser und essigsaurer 
Tonerde, aber vor Resorcin. PERUTZ und LUSTIG wiesen darauf hin, daB auch 
die Pufferwirkung dieser Substanzen mit der HERRMANNschen Reihe iiberein
stimmt: Unter Beriicksichtigung der Konzentration ergab sich folgende Reihe: 
Essigsaure Tonerde> Aq. Goulardi> Borsaure > Resorcin. 

Nach FURST hat Borsaure eine keratoplastische Wirkung. 
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Borax hat in wasseriger Losung infolge seiner hydrolytischen Dissoziation 
eine kombinierte Alkali-Borsaurewirkung (FURST): Es hat fettlosende, epidermis
quellende und keratolytische Eigenschaften. 

Wird Borsaure innerlich genommen, so ruft dies Storungen in der Ausnutz
barkeit der EiweiBnahrung im Darm hervor (ROST). Das Korpergewicht kann 
abnehmen, wahrscheinlich infolge einer groBeren Inanspruchnahme des Fettes. 
Borsaure wird sehr langsam ausgeschieden, namentlich kann es bei Nieren
krankheiten wegen der protrahierten Elimination zu einer kumulativen Wirkung 
kommen. Borax wird zur Haltbarmachung von Lebensmittelkonserven verwendet. 

Es sei noch erwahnt, daB Borsaure kein so indifferentes Heilmittel ist. 
Zahlreiche schwere Vergiftungen mit zum Teil todlichem Ausgang erfolgten nach 
oraler oder rectaler Verabreichung (STARKENSTEIN); so wurde iiber Todesfalle 
von kleinen Kindern nach Trinken von BorsaurelOsung berichtet (Mc NELLY 
und RUST). Ebenso starb -ein Kind nach GenuB von Borax in Honig (BIRCH). 

Trypaflavin. 
Auch das Trypa/lavin wurde als Hautdesinfiziens herangezogen. Trypaflavinist 

OHs"'-./Ol 
H N/\-N-/"'-.NH HOI 

einAcridiniumderivat (Diaminomethylacridiniumchlorid) 2 I 1_ 0 J I 2 

""-/ I ""-/ 
H 

und wurde fiir die Zwecke der chemotherapeutischen Forschungen EHRLICHS, 
der es gegen Trypanosomiasis empfahl, von BENDA dargestellt und von BROW
NING als Wundantisepticum in die Therapie eingefiihrt. Es totet Bacterium 
coli in einer Verdiinnung 1: 100000, Staphylococcus aureus bei 1: 200000 
(BROWNING). Nach KOLLE, RITZ und SCHLOSSBERGER besitzt es Desinfektions
wirkung auf samtliche Wundinfektionserreger. Auf Streptokokken iibt es 
1: 500000 eine stark hemmende Wirkung aus (BRAUN, BURKHARD und DORN). 
Auch NEUFELD, SCHIEMANN und BAUMGARTEN stellten fest, daB Trypaflavin 
sehr stark auf Streptokokken und Staphylokokken wirkt. Pharmakologische 
Untersuchungen iiber die Acridiniumgruppe stammen von LENZ. 

In der Dermatologie findet Trypaflavin Verwendung bei koklcogenen Pyo
dermien (WERNER, GLASS), Impetigo contagiosa (ZIELER), Sycosis barbae 
(HENRICHSEN), Dermatitis herpeti/ormis und Pemphigus (ARNING, LESCZINSKI), 
bei sekundar infiziertem Ulcus cruris varicosum (HARVEY), bei chronischer 
Urticaria (STRASSER). Ahnlich wie Trypaflavin wirken Rivanol, Acri/lavin, 
Flavicid u. a. (cf. FROHLICH). 

DaB auch die Immunbehandlung, ganz besonders die intracutane spezifische 
oder unspezifische Eiwei(;Jtherapie (Aolan) zur Behandlung kokkogener Er
krankungen, Furunkeln, Abscessen usw. herangezogen wird, braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werden. 

Pharmakologische Beeinflnssnng der GefaJ3e. 
Bei der pharmakologischen Analyse einiger Heilmittel wurde darauf ver· 

wiesen, daB sie neben der Beeinflussung gewisser Hautschichten auch eine 
Wirkung auf die GefaBe entfalten. 

Die Untersuchungen iiber die_ Blutversorgung der Haut haben in den letzten 
Jahren namentlich durch die Arbeiten von KROGH, EBBECKE, HEUBNER und 
durch die Heranziehung der Capillarmikroskopie (0. MULLER und E. WEISS) 
eine wesentliche Forderung erfahren. 

Die Oapillaren haben die Funktion, den Stoffaustausch zwischen Blut und 



186 A. PERUTZ: Die Pharmakologie cler Haut. 

Geweben zu besorgen. Das Studium ihrer Physiologie und Pharmakologie ist 
ganz neuen Datums. 

Der erste, der von einer unabhangigen Contractilitat der Capillaren sprach, 
war STRICKER (1865), der diesen Vorgang an der Nickhaut des Frosches be
obachtete. 1879 stellten Roy und BROWN fest, daB die Weite der Capillaren 
von der Lebenstatigkeit ihrer contractilen Wande abhangt. 1903 fanden 
STEINAOH und KAHN, daB die Bewegungserscheinungen an den Capillaren 
auch bei Warmbliitern nachzuweisen sind, und fanden, daB die Erregung dieser 
Kontraktion vom Sympathicus aus erfolge. 

Wahrend nun die groBen und kleinen GefaBe, sowie die Arteriolen aus den 
EndothelzeIlen, aus einer Muskelschicht und einem AuBenmantel aus Binde
gewebsfasern bestehen, verschwindet, wenn man sich den Capillaren nahert, 
zuerst der AuBenmantel, die Muskelfasern werden geringer und schlieBlich 
bleibt nur das Endothelrohr zuriick. Nun beschrieb 1873 ROUGET, daB an der 
AuBenseite der Endothelrohren langliche Kerne, die in der Richtung des 
Capillarrohres angeordnet waren, und um sie herum Protoplasmamassen mit 
Auslaufern, welche die Capillaren faBreifenartig umspannten (RouGET-ZeIlen). 
Diese Beobachtung blieb unbeachtet und vergessen, obwohl Fiirst TAROHANOFF 
im darauf folgenden Jahre iiber ahnliche Befunde berichtete. 1902 wurden die 

6 

Abb. 20. GroBe Capillare mit verastelten Zellen. Die Faden, die von den Kernen (aJ um den Umfang 
der Oapillare laufen, stellen die Muskelfibrillen dar. Bei b sind die Kerne der Endothelzellen zu Eehen. 

(Nach VIMTRUP.) 

RouGET-ZeIlen zum zweiten Male durch SIEGMUND MAYER entdeckt. Dieser 
Befund wurde von KROGH und VIMTRUP best atigt. 

Durch diese Untersuchungen wurde somit festgesteIlt, daB auch die Capillaren 
eine Muskelhulle aufweisen, die wie aIle glatten Muskeln einen Tonus besitzt, 
der nervosen, hormonalen und anderen Einfliissen unterliegt (KROGH). Das 
Capillarsystem der Haut steht unter dem EinfluB des Sympathicus. Dies wurde 
experiment ell durch Nervenreizung (KROGH, LERICHE), als auch capillarmikro
skopisch (WEISS) bewiesen. KILLIAN stellte fest, daB Adrenalin, Hypophysen
extrakt und Histamin die RouGET-Zellen angreifen. Doch lassen sich auch 
die Hautcapillaren, wie dies durch zahlreiche Versuche EBB ECKES ersichtlich ist, 
mechanisch beeinflussen. Ebenso ist ein vasomotorischer Psychoreflex sicher
gestellt. Demnach sind die Capillaren mit einem selbstandigen contractilen 
Apparat versehen und haben selbstandige constrictorische und dilatatorische 
Nerven (HEUBNER). Sie bestimmen selbstandig ihren Fullungszustand. Nach 
HEUBNER beherrscht die Arterienfunktion die Menge des Blutes in einem Ge
websabschnitt, die Capillarfunktion die Geschwindigkeit seiner Stromung. 

Die Erweiterung der Capillaren kann sekundar erfolgen durch Stoffe, welche 
die GefiiBwand selbst nicht angreifen, aber die Gewebszellen derart verandern, 
daB sie Stoffwechselprodukte ausscheiden, die eine Dilatation der Capillaren 
herbeifiihren (EBBECKE). 

Demnach sind zwei Moglichkeiten der Capillardilatation gegeben: primar 
durch Erregung der Dilatatoren, sekundar durch Wirkung von primar im Gewebe 
gebildeter Stoffe (HEUBNER). Pathologischerweise kann noch eine Dilatation 
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erfolgen durch Lahmung der Constrictoren oder der contractilen Elemente selbst. 
Nach RICKER soll die entziindliche Hyperamie von der physiologischen durch Da
zwischentreten eines ischamischen Zustandes (Prastase) geschieden sein. Doch 
meint HEUBNER, daB zwischen heiden Zustanden flieBende Ubergange bestehen. 

Bevor die pharmakologische Beeinflussung der GefaBe besprochen werden 
soll, seien die Untersuchungen iiber die Reizstoffe erwahnt, die in letzter Zeit 
vorgenommen wurden, deren wichtige Ergebnisse wir hauptsachlich HEUBNER 
sowie STARY und WIECHOWSKI verdanken. Die Wirkung dieser Substanzen 
steht mit dem Entzundungsproze[3 in innigem Zusammenhang, beansprucht daher 
nicht nur theoretisches Interesse. 

Entziindung. 
Der Vorgang der Entzundung ist auBerst kompliziert. Wie HEUBNER betont, 

setzt die Entziindung ein Gewebe mit vielgestaltigen Einzelelementen voraus 
und ist Elipg Reaktion geschadigter Zellen oder Zellsysteme, um die schadigende 
Noxe teils abzugrenzen, teils zu entfernen. Dabei kann es zum Austritt von 
Fliissigkeit, zu Eiterung oder Blutung kommen, wobei der Schmerz bei gleichem 
Grade von Schwellung oder Hyperamie sehr verschiedene Grade besitzen kann 
(HEUBNER). Die Ursache zur Einleitung dieser Reaktion ist eine Funktions
storung der Blutgefa[3wande, die sowohl die kleinsten arteriellen und venosen 
GefaBe als auch die Capillaren betrifft (MEYER-GOTTLIEB). Die GefaBe verlieren 
ihre Contractilitat, erweitern sich und werden fiir ihre £liissigen und geformten 
Inhaltsstoffe durchlassig. Dadurch entsteht einerseits der Rubor und Calor, 
andererseits durch Einlagerung des Transsudates in die interstitiellenLymph
raume der Tumor, das entziindliche Odem. Der Tumor bewirkt eine erhohte 
Gewebsspannung, wodurch es einerseits zu einer Stockung der Blutzirkulation 
(Stase) kommt, da die abfiihrenden Venen komprimiert werden, andererseits 
durch die dadurch bedingte mechanische Irritation zu Reizung der Nerven
elemente, zum Entziindungsschmerz (Dolor). 

STARKENSTEIN gibt folgende schematische Darstellung der Symptomgenese 
der Entziindung: 

Bakteriologisch-chemisch-physikalische Noxe. Einwirkung primal' (direkt) oder indirekt 
durch Vermittlung von (trophischen) Nerven 

t 
Gewebsschadigung 

. t 
Beemflussung der regionaren kleinsten Arterien, Venen und Capillaren ----------------Verlust del' Contractilitat -l> Steigerung del' GefaBdurchlassigkeit 

und Erweiterung ____ - _______ 

del' GefaBe ---- -------t Blutstrombeschleunigung, Randstellung und Austritt von 
Aktive arterielle und dann Stromvedangsamung Leukocyten (und Erythrocyten) 
ca pillare H yperamie t .. t 

[Rubor, Calor] :rra~ssuda~ion von serul Zellinflltrat des Gewebes 

\

lll dle penvascularen und t 
interstitiellenLymphraume Eiterbildung (Phagocytose) 

Entziindliihes Odem Cytolytische ~atigkeit der 
[Tumor] ___ Eiterzellen 

t 
/ Einschmelzung des Gewebes: 

[Dolor] Regeneration -l> Narbenbildung 

-------------------------------[Functio laesa] 
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Yom physikalisch-chemischen Standpunkte, den namentlich SCHADE ver
tritt, ergeben sich Einzelheiten, die wegen ihrer Wichtigkeit fiir die Pharma
kologie und Therapie hier kurz erortert werden sollen. 

Nach SCHADE ist das Primare der Entzundung die durch den entziindlichen 
Reiz gesetzte lokale Stoffwechselstorung. Diese Stoffwechselstorung diirfte die 
Folge der Kolloidveranderungen sein, welche die Noxe an allen in Betracht 
kommenden Zellen setzt. Es erfolgt eine starke Verschiebung der Verhaltniszahl 
der wichtigsten Ionen, und zwar derart, daB die Zahl der H-Ionen sogar bis 
zum 50fachen des Normalwertes zunimmt (SCHADE). Dieser Vorgang wird als 
Wasserstotthyperionie bezeichnet. Diese Wasserstoffhyperionie ruft auf nervosem 
Wege eine Hyperamie hervor. Die Folge dieses Zustandes ist die Randstellung 
der Leukocyten, die zunachst wandstandig haften bleiben, um dann durch 
Chemotaxis durch die GefaBwande zum Orte des Entziindungsreizes zu wandern. 
Auch den Plasmabestandteilen gestattet das entziindete GefaB einen selektiven 
Durchtritt. A. OSWALD fand, daB der Durchtritt in folgender Weise vor sich geht: 

Albumin> Globulin (Euglobulin> Pseudoglobulin) > Fibrinogen. 

Durch den Austritt dieser Plasmabestandteile - ein Vorgang, den SCHADE 
als "osmotische H ypertonie" bezeichnet und den er dadurch erklart, daB die groBen 
EiweiBmolekiile durch fortgesetzte (autolytische?) Spaltung zersplittert werden, 
wobei eine Umwandlung der urspriinglich kolloidalen Substanz in molekular
disperse bzw. ionendisperse lOsliche Stoffe bedingt wird - erfolgt eine starke Er
hohung der Gesamtzahl der gelOstvorhandenen Tei~, wodurch der osmotische 
Druck gesteigert ist. SCHADE stellte zahlenmaBig fest, daB der Eiter im Zentrum 
der Entziindung eine Gefrierpunktserniedrigung von l::,. = - 0,6, ja bis zu 1,40 C 
erreicht, die umgerechnet einem Druck von 7,5-11 Atmospharen entspricht. 
Durch diesen enorm gesteigerten osmotischen Druck konne aus den BlutgefaBen 
das Exsudat herausgeholt werden. Die Starke der Exsudation ist abhangig 
vom Grade der Undichtigkeit der GefaBwand, von der GroBe der Gesamtflache 
der undicht gewordenen Capillarwande und vom Grade der Gewebsgegen
spannung (SCHADE, CLAUSSEN, HEIBLER, MocmZUKI und BIRNER). TOROK, 
LEHNER und KENEDY konnten experimentell quantitative und qualitative 
Veranderungen der Durchlassigkeit der BlutgefaBwand wahrend der Entziindung 
feststellen. Nach RAJKA spielt sich die Hyperamie des Entziindungshofes 
hauptsachlich an den Arteriolen abo Die lokale Stoffwechselsteigerung ist so 
groB, daB die im Gewebe verfiiglichen Regulationen versagen und ein Zustand 
eintritt, den SCHADE als Hyperpoikilie bezeichnet, und der durch eine Anhaufung 
des Gewebssaftes mit Stoffwechselabbauprodukten von einer Mannigfaltigkeit, 
die weit iiber die Norm hinausgeht, gekennzeichnet ist. "Die Summe dieser 
Storungen wirkt dahin zusammen, daB der normale Kolloidzustand der Gewebs
eiweiBe nicht mehr erhalten bleiben kann, vielmehr einer Dyskolloiditat der 
Gewebssafte und der festen Bestandteile Platz macht." 

Um einen Ausgleich der Hypertonie herbeizufiihren, erfolgt zum hyper
tonischen Herd ein lebhafter Zustrom von FlUssigkeit. Der hypertonische Bezirk 
schwillt im rein physikalischen Bestreben, einen Ausgleich der osmotischen 
Differenzen herbeizufiihren, stark an (WESSELY), dadurch entsteht das alte 
Kardinalsymptom der Entziindung, der Tumor. Die Wasseranhaufung im Ge
webe fiihrt zu Storurigen der Quellbarkeit der Zellen. Andererseits erfolgt, da 
die Blutzirkulation vom Turgor der Gewebe abhangt, eine Stromverlangsamung 
und Plasmaverarmung des Blutes und auf diese Weise die Stase. Nun wandern 
die Leukocyten dorthin, von wo ihnen ober£lachenspannungserniedrigende 
Substanzen, die bei der entziindlichen Hyperpoikilie reichlich vorhanden sind, 
zustromen (SCHADE). 
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Zur Stiitze der SCHADESchen Anschauungen sei erwahnt, daB REGENBOGEN 
fand, daB injiziertes Bicarbonat imstande sei, die lokale Stase wieder zur Losung 
zu bringen. Die Alkalisierung bewirkt, daB die Entzundungsreaktion ruck
gangig gemacht und die Stase beseitigt werden konne. 

Auch der Entzundungsschmerz hat seine physikalisch-chemische Erklarung. 
Hyper- und hypotone Losungen wirken um so schmerzhafter, je weiter sich 
der osmotische Druck der Losung von der Druckkonstanz der Ktirperflussig
keiten entfernt (SCHADE). 

Die physikalisch-chemische Betrachtung des Entzundungsvorganges, wie sie 
hier nach den Unters~chungen von SCHADE ganz kursorisch wiedergegeben 
wurde, gestattet ein tieferes Eingehen in die so komplizierte Lehre von der 
Entzundung. 

Die entzundungserregenden Substanzen teilen MEYER und GOTTLIEB in 
drei Gruppen ein: 

1. Schmerzerregende Hautreizmittel: Rubefacientia (Nervengifte), 
2. GefafJgifte: Vesicantia und Suppurantia (Capillargifte), . 
3. zelltotende Gifte (Zellgifte). 
Diese Einteilung ist nach den Angriffspunkten der entzundungserregenden 

Substanzen vorgenommen, nach der Einwirkung auf die sensiblen ·Nerven, 
auf Capillaren und auf Gewebszellen. Nun konnten HEUBNER, sowie STARY
WIECHOWSKI zeigen, daB es sehr viele Stoffe gibt, welche elektiv auf Nerv 
.und Capillaren wirken, ohne eine Entzundung zu veranlassen. HEUBNER be
zeichnet diese Substanzen als Reizstoffe. 

Reizstoffc. 
So konnte STARY finden, daB der scharfe Geschmack der Paprika, des 

Pfeffers und der Ingwerwurzel nicht Folge oder Teilerscheinung einer ent
zundungserregenden W irkung ist, sondern durch Erregung der Warmenerven
endigung zustande kommt. Diese drei Substanzen, das Capsaicin, Piperin 
und Gingerol sind das Gegenstuck zum Menthol, das, wie die Untersuchungen 
von HEUBNER zeigten, elektiv die Endigungen der Kaltenerven erregt. Aber 
aIle diese vier Substanzen (Pfeffer, Paprika, Ingwer und Menthol) uben keine 
entzundungserregende Wirkung aus. 

HEUBNER untersuchte nun eine Reihe von Korpern auf ihre Wirkung auf 
die sensiblen Nerven, auf die Blutcapillaren und auf die Epidermiszellen. Seine 
Untersuchungen waren genau so wie die von STARY am Menschen vorgenommen 
(zum grtiBten Teil Selbstversuche), nur zog er chemisch definierte Ktirper heran, 
wahrend STARY mit Extrakten arbeitete. Er untersuchte zwei aus dem spanischen 
Pfeffer hergesteIlte Substanzen (das Undecylensaurevallinylamid und das 
Nonylensaurevallinylamid), dann den wirksamen Ktirper des schwarzen Pfeffers, 
das Cinnamenylacrylsaurepiperidid, das MERcKsche Veratrinacetat, das Senftil, 
das MERcKsche Digitoxin, das Cantharidin, den Arsenik, das Histaminhydro
chlorid, das Histaminoleat, das Dionin und das Coffein. 

Mit den drei aus Pfeffer hergestellten Substanzen konnte HEUBNER zwar 
eine intensive Wirkung auf die Nerven feststellen, aber niemals auf Capillaren 
oder Epidermiszellen. Veratrin macht die sensiblen Nervenstamme ubererregbar. 
Senfol beeinfluBt unmittelbar die Nerven, wirkt aber auch auf andere Gebilde: 
Es erzeugt eine Quaddel, woraus HEUBNER schloB, daB es eine unmittelbare 
Wirkung auf die Elemente der Capillaren auslOst. Digitoxin veranlaBt einen 
entzundlichen ProzeB. Bei Untersuchung des Cantharidins nimmt HEUBNER 
im Gegensatz zu MEYER-GOTTLIEB, die diese Substanz als vorwiegendes GefaB
gift bezeichnen, an, daB es ein Zellgift ist. Es bildet an der Haut eine Blase, 
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das Stratum corneum ist nekrotisch. Die Exsudation ist sekundar. Arsenik 
ist ein Zellgi/t mit Capillarwirkung. Histaminerzeugt eine Quaddel, bei der 
eine Zellwirkung nicht in Betracht kommt. Dionin macht eben/alls eine Quaddel, 
wahrend Co/fein bei lokaler Anwendung eine deutliche Erweiterung der Blut
capillaren macht. Wahrend Gof/ein auch die kleinen Arterien stark erweitert, 
werden diese durch Histamin verengt. 

Wenn wir nun diese iiberaus wichtigen Untersuchungen von HEUBNER 
zusammenfassen, so ergibt sich zunachst, daB die Wirkung auf die sensiblen 
Nerven, auf die Blutcapillaren und auf die Epidermiszellen keine gesetzma(.Jige 
ist, sondern ausschlieBlich von der Natur der einzelnen Substanz abhangt. Fast 
jede Substanz besitzt ihren eigenen Charakter, der mit groBter Wahrscheinlich
keit zum gut en Teil mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften 
dieser Korper zusammenhangt. Nach HEUBNER bilden demnachreine Nerven
gifte und reine Capillargifte Extreme. Aber ebenso gibt es "Zellgifte", die die 
sensiblen Nerven und die Capillaren unmittelbar sicher nicht starker, ja zuweilen 
weniger intensiv beeinflussen als protoplasmareichere "Zellen" im engeren 
Sinne. Weder Nervenreizgifte noch Capillargifte sind entziindungserregend, sondern 
immer nur die Zellgifte. In/iltra-tion und Blasenbildung kanndurch reine Capillar
wirkung auch in Kombination mit Nervenreizung niemals erzeugt werden. Dazu 
ist stets eine Wirkung auf die Gewebszellen im engeren Sinne erforderlich. 

Veratrin und die P/efferstoffe sind fast reine Nervengifte: Es laBt sich durch 
diese Stoffe niemals weder eine Blase noch eine Quaddel erzeugen, wahrend 
die Erregung von sensiblen und Warmenerven (STARY) stets eklatant zum Aus
druck kommt. Dagegen konnte durch das exquisit quaddelbildende Histamin 
trotz forcierter Anwendung keine Blase hervorgerufen werden, ebensowenig 
wie durch das blasenziehende Cantharidin und Digitoxin eine Erregung sensibler 
Nerven. Dagegen ist Histamin und Dionin quaddelbildend. Dionin und Coffein 
sind reine Gefa(.Jgifte, Digitoxin und Cantharidin reine Zellgifte. Histamin ist 
Capillar- und Nervengift, Arsenik ist Capillar- und Zellgift, wahrend Senfol 
ein Zellgift ist, das sowohl auf die Gapillaren als auch aUf die Nerven eine Wirkung 
ausiibt. 

Auf Grund dieser Versuche nimmt HEUBNER folgende Einteilung der Reiz-
stolte vor: 

1. Reine Capillargifte: Dionin. 
2. Reine N ervenreizgifte: Pfefferstoffe, Veratrin. 
3. Reine Zellgifte: Cantharidin, Digitoxin, wahrscheinlich auch aIle Saponine. 
4. Capillar- und Nervengifte: Histamin. 
5. Zellgifte mit gleichzeitiger Capillarwirkung: Arsenik, Dichlorathylsulfid. 
6. Zellgifte mit gleichzeitiger Nerveneinwirkung: Chlorpikrin. 
7. Zellgifte mit gleichzeitiger Nerveneinwirkung und Capillarwirkung: Senfol, 

Phosgen und nitrose Gase. 
Ais wesentlich ware noch hervorzuheben, daB eine Quaddel fiir eine funktionelle 

Einwirkung auf die Blutcapillaren, Blasenbildung fUr eine Zellstorung spricht 
und daB nur Zellgifte entziindungserregend wirken. Zellgifte wirken nicht auf die 
Capillaren, sondern auf die Zelle, die zerfallt, wodurch es dann zu einer Er
weiterung der Capillaren kommen kann (E. P. PICK). 

Capillargifte. 
In alteren Untersuchungen beschaftigte sich HEUBNER (1907) mit den 

Capillargiften. Er definierte sie als jene Substanzen, welche bedeutende Ver
anderungen in der Blutfiille der Capillaren hervorbringen, ohne dabei in die 
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Funktion des arteriellen Systems einzugreifen. Echte Capillargifte erzeugen 
niemcil8 Schmerzen. Sie veranlassen auch niemals Veranderungen im gefa.Blosen 
Gewebe. Sie wirken elektiv auf die contractilen Elemente der Capillaren 
(ROUGET-Zellen), deren Tonus sie verringern oder ganz aufheben (HEUBNER). 
Aus alteren Untersuchungen· (BoHM und UNTERBERGER, PISTORIUS) geht her
vor, daB der Angriffspunkt der GefaBerweiterung ein peripherer ist. Einzelne 
Substanzen haben eine elektive Wirkung auf ganz bestimmte Gefaf3bezirke, so 
z. B. das Y ohimbin, das eine GefaBerweiterung der Genitalorgane hervorruft 
(FR. MULLER), und das Ooffein, das elektiv auf die Gefaf3wande der Nierengefaf3e 
(FLETCHER, HENDERSON und LoW!) und der Gehirngefaf3e wirkt, wobei aber 
AMSLER und E. P. PICK zeigen konnten, daB Coffein am Frosch auch die Splanch
nicusgefaf3e erweitert.' 

Zu den Capillargiften gehoren Gold (HEUBNER), Arsenik (TsCHERKEss), 
AntimOn, Emetin, Saponin, Platin (GELPKE) u. a. In letzter Zeit wurde noch 
von LOWE das Oolchicin als Capillargift angesprochen. Beziiglich der Bleisalze 
konnte TERSCHKESS finden, daB Bleiacetat und Bleinitrat noch in Verdiinnung 
1: 10 Millionen auf die GefaBe verengernd einwirkt. Da die GefaBverengerung 
nach vorheriger Behandlung mit Apocodein, das eine Lahmung der vaso
motorischen Nervenendigungen bedingt, oder mit Nicotin, das die Gauglien
zellen lahmt, in derselben Weise zu beobachten ist, folgerten TSCHERKESS sowie 
TAUBM.ANN, der diese Versuche bestatigte, daB der Angriffspunkt der Bleisa.lze 
in der glatten Muskulatur der Gefaf3wand liegt. 

Gold. 
Die Pharmakologie der CapiIlargifte ist auch fiir die Dermatologie von 

Bedeutung. So wurde namentlich das Gold in letzter Zeit fUr die Behandlung 
des Lupus vulgaris und erythematodes empfohlen. Zunachst empfahlen FELDT 
eine Oantharidinathylendiamingold -V erbindung und BRUCK und GLUCK ein 
komplexes Goldsalz, das Aurum-Kalium cyanatum, das von PERUTZ und SIPPEL 
beziiglich Einwirkung auf den Schleimhautlupus untersucht wurde. 

Es sei kurz die Pharmakologie des Goldes besprochen, wie sie von HEUBNER 
ermittelt wurde. 1m Vordergrund des Vergiftungsbildes' steht die Oapillar
lahmung des Magendarmrohres. Doch waren auch Leber, Lunge, Milz und Niere 
gleichsinnig geschadigt. Dadurch sinkt der Blutdruck und das Tier stirbt durch 
Verblutung in seine eigenen Oapillaren. HEuBNER nimmt im Gegensatz zu 
HERMANN SCHULZ an, daB Gold das Vasomotorenzentrum nicht angreift, sondern 
daB die Blutdrueksenkung peripher bedingt sei. Nach intravenoser Einspritzung 
von Goldsalzen sah HEUBNER am Mesenterium der Rana esculenta plotzlich 
massenhaft neue CapiIlaren auftreten. FELDT halt dagegen den akuten Tod 
der Kaninchen nach Goldinjektionen als Folge einer Liihmung des Vasomotoren· 
und AtemzentrUmB. Er nimmt speziell fUr die Krysolganwirkung die Beeinflussung 
der GefaBe nicht als primar an, sondern eine Alteration der Korperkolloide 
bzw. eine fermentartige Beschleunigung spontan langsam verlaufender Vorgange 
mit konsekutiver Anhaufung entziindungserregender Produkte aus korper. 
eigener Muttersubstanz, die sekundiir eine Gefiif3wirkung bedingen. Beziiglich 
spezifiseher Wirkung auf die Tuberkulose gehen die Ansichten der Untersucher 
auseinander. In vielen Fallen laBt sie sich nach Ansicht einiger Autoren nacho 
weisen, aber in einer ganzen Reihe von Fallen versagt sie ganzlich oder fast 
ganzlich (ERNST LEVY). 

JAJA teiIt die in der Therapie der Hauttuberkulose verwendeten Goldprapa. 
rate folgendermaBen ein: 1. Praparate, bei denen das Gold an einen komplexen 
Kern gebunden ist (Krysolgan, Triphal, Aurophos). 2. Goldarsenobenzole 
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(Neokrysol, Aurojacol). 3. Goldriatriumsulfat (Orotiol). 4. Natrium - Auro
Tbiosulfat (Sanocrysin, Orysalbin, Sulfocrysol). Nach seinen Untersuchungen ist 
die Wirksamkeit dieser Verbindungen nicht an die Menge des Goldes, sondern 
an die chemische Struktur gebunden: Danach waren Praparate mit einfacheJD. 
chemischen Bau (wie z. B. das Orotiol) am wirksamsten. 

In der Dermatologie warMARTENSTEIN der erste, der fiber die Krysolgan. 
behandlung des Lupus erythematodes eingehend berichtete. Auch beim Lupus 
erythematosus sind die Meinungen iiber den Wert der Goldbehandlung recht 
divergent. Ohne aIle diesbeziiglichen Arbeiten, z. B. ULLMANN, HEISE, 
GALEWSKY, E. FREUND, SCHAUMANN und HE DEN, BUSCHKE, WESTPHALEN, 
NOBL u. a., zu besprechen, sei nur auf die experimentellen Untersuchungen 
von KOIZUMI verwiesen .. Er fand, daB Krysolgan lceine spezifische Wirkung 
auf den Tuberkelbacillufl ausiibt, da sehr starke intravenose wie intraperi
toneale Einspritzungen keinen EinfluB auf den VerIauf der experiment ell ge· 
setzten Meerschweinchentuberkulose nehmen. Die Besserungen und Heilungen 
'bei mit Krysolgan behandeltem Lupus erythematosus sieht KOIZUMI als Capillar. 
wirkung an und erkIart sie im Sinne HEUBNERS und nicht nach der Auf· 
fassung von FELDT. Auch LOWENSTEIN, unter dessen Leitung diese Versuche 
gemacht wurden, neigt der Auffassung KOIZUMIB zu und halt die klinischen 
Erfolge des Krysolgans, als durch eine Giftwirkung des Golds auf die Blut
capillaren bestehend, durch Liihmung' der Vasomotoren bedingt . 

.Ahnliches lieB sich iiber die Aurothioschwefelsaure MOELLGAARDS (Sana
crysin) sagen (s. HANSEN). Vergleichende Untersuchungen von Ratten iiber 
die Toxizitat von Sanocrysin, Krysolgan und Triphal, die MYERS, HOOPER 
und BINFORD THRONE vornahmen, ergaben eine bedeutend niedrigere Toxitat 
fiir das Triphal,. besonders demKrysolgan gegeniiber. Nach dies en Autoren 
bewahrte sich das Triphal (Natrium·aurothiobenzimid-azocarboxyd) ganz be· 
besonders beirn Lupus erythematosus. SCHWARTZ sah Besserungen, aber keine 
Heilung nach Triphalbehandlung. Nach MOHRMANN bilden auBer Darm
tuberkulos~ Erkrankungen der Niere Kontraindikationen.fiir eine Goldbehand· 
lung. 

Das Solganal, das Dinatriumsalz der Sulfomethylamino-Automerkapto
benzolsulfonsaure ist weniger giftig wie Krysolgan und wurde von MARTEN
STEIN bei Lupus erythematodes und von P ALDROCK bei Lepra gegeben. Tier
experimentell stellten BROWN, SALEEBY und SCHAMBERG nach mehrfacher 
Injektion von Goldpraparaten schwerste Leberveranderungen fest. Auch bei 
Psoriatikern wurde die Goldbehandlung versucht. BALLMANN erzielte schone 
Erfolge, doch gelang ihm eine restlose Heilung nicht. GENT hatte keine Erfolge 
zu verzeichnen. . 

Von Nebenwirkungen wurden beschri.~ben: Purpura nach Sanokrysin
behandlung (ALDERSON und STUART WAY), generalisierte Erythrodermie (LLORET, 
PAUTRIER), Stomatitis (LLORET), angioneurotischer Symptomenkomplex und 
schwerer Kollaps (MOHRMANN). 

Wenn wir die Wirkung der hier besprochenen Goldpraparate betrachten, 
so miissen wir einen spezifischen Effekt ablehnen. Schon PERUTZ und SIPPEL 
beobachteten an der ZIELERSchen Klinik, daB wahrend bei Patienten einzelne 
tuberkulose Herde abheilten, frische auftraten. Die Wirkung der Goldpraparate 
ist irn Sinne HEUBNERS' und KOIZUMIS als Oapillarwirkung aufzufassen. Gold 
ist ein Oapillargift, ob es nun als einfaches Doppelsalz oder als kompliziert 
aufgebaute organische Verbindung gegeben wird. 
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Arsen. 
Ein anderes, fiir die Dermatologie wichtiges Arzneimittel, das zwar nicht 

so wie das Gold die Capillaren angreift, sondern ein Zellgift mit gleichzeitiger 
Capillarwirkung ist, ist das Arsen. Seine beiden Wirkungen auBern sich nach 
HEUBNER darin, daB Arsen, auf die geritzte Haut in einer Verdiinnung 1: lOOO 
gebracht, eine halbe Stunde spater eine Quaddel erzeugt. Es waren daher die 
Angaben, daB Arsen entziindungserregend wirkt (z. B. bei FURST), dahin richtig
zustellen, daB Arsen zwar ein ZelIgift ist, aber keine entzundlichen Erscheinungen 
aus16st. Auch TSCHERKESS bestatigte experimentell die HEUBNERsche Annahme, 
daB Arsen ein Capillargift ist, da.s eine geiaBlahmende Wirkung ausiibt .. 

Die Zellgiftwirkung wird therapeutisch herangezogen, urn bei erkranktem 
Gewebe eine Atzwirkung zu erzielen. So schadigt nach MIBELLI arsenige Saure 
bloB das Granulationsgewebe und die hypertrophische Epidermis, laBt aber die 
gesunde Haut unverletzt. Neuerdings empfahlen CITELLI und CALICETI die 
lokale Applikation von Arsen bei als inoperabel anzusehenden Hautcarcinomen. 
Auch PIA.ZZA MrssORICI erzielte durch 2-3monatliche lokale Applikation von 
Arsen Heilung von Epitheliomen. Bekanntlich enthalten die Atzpasten nach 
COSME und DupUYTREN auBer Sublimat das Arsentrioxyd, die HEBRASche Paste 
Zinnober und Arsen. Die CERNy-TRUNECEKsche Krebstinktur besteht aus 
Acid. arsenic. und Alkohol. Auch die MARSDENsche und BOUGARDSche Paste 
sind arsenhaltig (zit. nach ULLMANN). Doch iibt Arsen keinen spezifischen 
EinfluB auf carcinomatoses Gewebe aus. So konnte W. SCHILLER durch monate
lange perorale Verabreichung anorganischer Arsenverbindungen Impfcarcinome 
an Mausen in ihrer ersten Entwicklung zwar einigermaBen hemmen, nicht aber 
ganz unterdriicken. 

FASANI-VOLARELLI untersuchte die Einwirkung lokal aufgetragenen Arsens 
auf den Hahnenkamm. Die Veranderungen betrafen hauptsachlich das Stratum 
germinativum. Urn den vergroBerten und starker granulierten Kern war 
neben Schwund der Chromatinfaden anfanglich Vermehrung, spater Verringe
rung der Mitosen und eine Andeutung entziindlich leu~ocytarer Zellbildung 
bis ins Derma reichend zu beobachten. Das Stratum granulare und corneum 
war unverandert, ebenso das Stratum lucidum. Nach diesem Autor wirkt 
Arsen akantholytisch im Sinne UNNAB. 

Von HEUBNER sowie von PISTORIUS wurde festgestellt, daB Arsen eine 
Capillargiftwirkung entfaltet. Bei der akuten Arsenvergiftung ist hauptsachlich 
das Splanchnicusgebiet befallen: Die contractilen Elemente der Mesenterial
capillaren werden vollstandig gelahmt, so daB sich in ihnen das Blut staut. 
Dadurch tritt eine reichliche Transsudation von fibrinoser Fliissigkeit in den 
Darm auf. Die Darmcapillaren erleiden eine fettige Degeneration. Sie werden 
abgehoben und mit dem Exsudat als Schleimhautfetzen ausgeschieden. Bei 
der chronischen Arsenvergiftung zeigt sich die Capillarlahmung an der Haut 
und an den Schleimhauten. 

Klinisch beobachtet man bei chronischer Arsenintoxikation Abschilferung 
der Handteller und FuBsohlim (HENSCH), sowie eigentiimliche warzenartige 
Veranderungen der Palmae und Plantae (WILSON). Diese derben, gelb
braun gefarbten, hiihneraugenahnlichen Verhornungen ("Corns") finden sich 
zumeist symmetrisch an Handtellern und FuBsohlen. Oft sind sie mit 
einer Arsenmelanose kombiniert. Gelegentlich wurde auch ein gleichzeitiges 
Auftreten eines Arsenikzosters beschrieben. Bei der histologischen Unter
suchung der Hyperkeratosis arsenicalis fand BRUNAUER das Arsen, das er 
histochemisch als Arsentrisulfid nachwies, besonders reichlich im Rete Malpighii, 
in den SchweifJdrUsen und deren Ausfiihrungsgangen, sowie in den Nerven, 
weniger reichlich im Stratum corneum und den GefafJen des PapillarkOrpers und 
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des subpapilldren Netzes abgelagert. Wichtig ist, wie dies BRUNAUER betont, 
daB die Entzilndungserscheinungen geringgradige sind. Auch klinisch sieht 
man (EHRMANN, WAELSCH), und wie ich mich an einigen Fallen iiberzeugen 
konnte, keine Entziindung, sondern eine H yperdmie als Folge der GefaBalte-

Abb. 21. Vbersichtsbild uber die Verteilung des Arsen· 
niederschlages; die in natura braungelben Nieder· 

schlage erscheinen hier schwarz wiedergegeben. 
c stratum corneum, gr Stratum granulosum, 

m Rete Malpighii. 
(Aus BRUNAUER, Arch. f.Dermat.129,193,Abb.1 [1921].) 

ration. Die histologischen Unter
suchungen bringen somit eine 
Stiitze fUr die Annahme HEUBNERS, 
daB Arsen 'ceine Entziindung her
vorruft, sondern ein Capillargift 

C ist. Wir miissen daher annehmen, 
daB auch bei medikamentosen 
kurzdauernden Arsendosen das 
Arsen wesentlich auf die GefaBe 
wirkt. 

Hiervon sind prinzipiell die 
Zustande von akut eintretenden 
Erythemen, Urticaria usw. zu 

111 trennen. Kommt eine groBere Menge 
Arsens pli:itzlich in den Organismus, 
z. B. in Form einer intravenosen 
Salvarsaneinspritzung, so kann es 
zu Veranderungen yom Typus des 
Peptonshocks mit "sympathischer 
Reaktion" del' Peripherie und 
"parasympathischer" im E)planch
nicusgebietkommen (E.F.MuLLER). 
Dabei handelt es sich hauptsach
lich um GefaBstorungen, die als 
Erytheme odeI' Exantheme plotz
lich auftreten, bei denen manch
mal ein urticarieller, zu 0dem 
fUhrender Charakter, manchmal 
reine Hyperamie vorherrscht, die 
von den gewohnlichen "Arznei
exanthemen" nicM zu unterschei
den sind. E.F.MuLLERbeobachtete, 
daB das Einsetzen von Hautgefafl
storungen mit dem Aufhoren del' 
Arsenabgabe an das Blut zeitlich 
zusammenfallt. ." Untersucht man 
in dieser Zeit den Gehalt del' 
Hautschuppen odeI' Hautstiickchen 
auf Arsen, so enthalten sie im all· 
gemeinen nicht mehr als beim 
normalen VerIauf del' Salvarsan
behandlung ; bleibt jedoch die 
Storung eine langere Zeit bestehen, 

so nehmen die nachweisbaren Arsenmengen in der Haut zu. Damit ist fest
gestellt, daB zugleich mit der klinisch erkennbaren GefaBstorung im Haut
organ die Ausscheidung des bis dahin gleichmaBig ans Blut wieder ab
gegebenen Arsens aufgehort hat, wahrend ein weiterer Zustrom stattfinden 
mufl. Es ist also eine Storung im Hautstoffwechsel mit dem klinischen 
Auftreten des Erythems eng verbunden" (E. F. MULLER). Gehen die Haut-
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eruptionen zuriick, so erscheint wieder Arsen in den Excreten. Bei der Aus
scheidung des Arsens spielt, worauf E. KEESER und J. KEESER hinwiesen, 
das gesamte Ektoderm eine bedeutungsvolle Rolle. . 

Die ersten Erscheinungen bei den Arsenerythemen sind plOtzlich einsetzende 
Storungen der Funktion des Hautgefa/3systems, die eine Storung des Haut
stoffwechsels bewirken. Sie werden von E. F. MULLER als Dauerreiz des Arsens 
auf das autonome Nervensystem aufgefaBt. Die zweite Phase ist die Dermatitis 
exfoliativa, die durch eine Impragnation des Hautorgans (cf. BRUNAUER) durch 
Arsen bedingt ist. (DaB hohe Arsenmengen in der Raut vorkommen, konnte 
SILBERSTEIN zeigen.) Nun wirkt das Arsen als Zellgift. Eine Riickdiffusion 
von Arsen kann nicht erfolgen und es treten die Erscheinungen der schweren 
Arsenschadigung nunmehr dadurch auf. 

Bei den akuten Arsenschaden sind demnach zwei Phasen zu unterscheiden: 
1. die Wirkung auf das autonome Nervensystem, 2. die Schiidigung der Haut
zellen. Der erste Faktor entspricht den Veranderungen, auf die PERUTZ bei 
den allergischen Gewerbedermatosen des tifteren hingewiesen hat. DaB diese 
Schadigungen allergischer Natur sind, konnten ja URBACH-KoNIGSTEIN fur 
das Kakodylat, FURS und RIEHL jun., BIBERSTEIN, EREI und R. MAYER fiir 
das Salvarsan durch gelungene passive Ubertragung, sei es nach PRAUSNITZ
KUSTNER oder nach KONIGSTEIN -URBACH oder nach PERUTZ nachweisen. 
Die Zellschadigung betrifft hauptsachlich das Rete Malpighii (FASANO-VOLA
RELLI, BRUNAUER). Bei der Arsenmelanose fand O. GANS, daB das Pigment 
durch gesteigerten EiweiBabbau in der Haut gebildet wird und ein in Melanin 
umgewandeltes EiweiBzerfallsprodukt ist. 

Werni. wir uns nun ein Bild iiber die Wirkung des Arsens bei Dermatosen 
zu machen versuchen, so miissen wir einerseits die Capillarwirkung des Arsens, 
andererseits seinen EinfluB auf den Stoffwechsel beriicksichtigen. Die Capillar
wirkung erklart sein Verhalten bei Psoriasis, Lichen ruber planus, Verrucae. 
Die Stoffwechselwirkung auBert sich dahin, daB Arsen die Oxydation hemmt 
(ONAKA), .das Wachstum ftirdert und veranlaBt, daB die Assimilations- liber 
die Dissimilationsvorgange iiberwiegen. Die Arsenwirkung hat zur Folge, daB 
ein Fettansatz im Unterhautzellgewebe stattfindet, wodurch die schlaffe Haut 
straffer wird und Falten und Runzeln verschwinden. Da aber die Reaktions
fahigkeit der Haut gegen auBere Reize durch Arsen gesttirt wird, darf es bei 
akuten Entziindungen der Haut nicht gegeben werden (FURST). Die Farbe der 
Haut, die von dem Tonus und Fiillungszustand der Capillaren abhangt, wird 
durch Arsen auch giinstig beeinfluBt. 

Die Wirkung des Arsens bietet mit der des Phosphors namentlich in bezug 
auf die Beeinflussung des Stoffwechsels mancherlei Ahnlichkeit. Als Grund
wirkung des Arsens miissen wir mit SCHMIEDEBERG und HEUBNER eine Capil
largefaBerweiterung annehmen, die aber nicht nur auf den Darm beschrankt 
bleibt. 

Es sei noch kurz auf die Arsengewohnung verwiesen. Bei langerer Zufuhr 
dieses Giftes wird die Toleranz derart gesteigert, daB sonst krankmachende Mengen 
anstandslos vertragen werden. Die Erscheinung der Arsengewtihnung ist am 
Menschen (Arsenikesser in Steiermark) beobachtet und tierexperimentell be
statigt worden (JOACHIMOGLU). Uber die Ursache der Arsengewtihnung meint 
J OACHIMOGLU, daB die Resorption fester arseniger Saure durch die Darm
schleimhaut nicht absolut vermindert wird, sondern so hochgradig aufgehalten 
wird, daB akute Vergiftungen nicht zustande kommen. ULLMANN glaubt, 
daB eine wirkliche Arsengewtihnung auch nach intraventiser Einverleibung 
erfolgen kann. HAUSMANN fand, daB bei arsengewtihnten Runden die Schleim
haute gegeniiber der Atzwirkung des Arsentrioxyds wesentlich resistenter sind. 

13* 



196 A. PERUTz; Die Pharmakologie dar Raut. 

Auch die Tierversuche, die KUBLER durchffthrte, sprechen in diesem Sinne. 
Die "Immunitat" ist aber keine absolute: rasche Steigerung der Arsenzufuhr 
kann sie durchbrechen. Dies entspricht den Vorgangen bei Arsen-Essern, bei 
denen nach unvorsichtigen plotzlichen Steigerungen ebenfalls plotzliche Todes
falle beobachtet wurden. KUBLER fand, daB der Darm nicht gereizt werden 
diirfe, da er sonst unvermittelt mit rascher Resorption antwortet. Die Annahme 
CLOETTAS von der Undurchlassigkeit des Darmschleimhautepithels fiir Arsen 
ist durch die Untersuchungen von J OACHIMOGLU, KUBLER, E. und J. KEESER und 
HAUSMANN widerlegt. Nur DAGA spricht sich in neuerer Zeit fUr die Ansicht 
CLOETTAS aus, indem er meint, daB die Gewohnung an Arsen auf fehlende oder 
mangelhafte Resorption von seiten des Intestinaltraktes berube, insoferne als 
Arsen entweder tiberhaupt nicht resorbiert werde oder die Schleimhaut durch 
das Gift eine Veranderung erfahre. SCHWARTZE ist der Meinung, daB die Arsen
gewohnung weder eine Gewohnung des Organismus oder eine der Darmschleim
haut sei, sondern nur von der KorngroBe des verwendeten Praparates abhange. 
Fein gepulvertes Arsenik werde auch im Stadium der Gewohnung resorbiert. 
IssEKuTz und VEGH sind der Ansicht, daB bei der Arsengewohnung die norma
liter auftretende Sekretionssteigerung in das Darmlumen aufhore, wodurch dem 
Arsen die Moglichkeit gelost und resorbiert zu werden, genommen sei. Nach 
KURODA erweisen sich Arsengewohnte gegentiber der emetischen Wirkung des 
Kupfersulfats resistent. 

Es sei hier noch erwahnt, daB Arsen eine carcinogene Wirkung entfaltet 
(0£. ALIFERI, LEITCH und KENNAWAY, SIMOES RAPOSO und K. ULLMANN). 

Aus dem eben Mitgeteilten kann man sich ein Bild tiber die Indikationen 
und Kontraindikationen der Arsentherapie machen. 

Beztiglich Behandlung der Arsenvergiftung sei erwahnt, daB, wenn die Intoxi
kation durch orale Aufnahme stattfand, eine grtindliche Magensptilung erfolgen 
solI. Die Wirkung der alten Antidotum arsenici (frisch gefalltes Eisenoxyd
hydrat) ist nach STARKENSTEIN als ein spezieller Fall der Adsorptionstherapie 
aufzufassen. Da aber die Wirkung des Eisenoxydhydrats oft im Stiche laBt, 
empfiehlt STARKENSTEIN Tierkohle innerlich und Magenspiilungen mit Tierkohle 
zu geben. Ferner ist, namentlich bei Salvarsanvergiftungen, Natriumthiosulfat 
(siehe KERL, dieses Handbuch Bd. 18) intravenos zu geben. Die STARKENSTEIN
sche Auffassung, daB die Eisenoxydhydrattherapie der Arsenvergiftung eine 
Adsorptionstherapie sei, wurde durch die in vitro-Versuche von RAKUSIN 
bestatigt: Arsenige Saure wird von Eisenhydroxyd, Aluminiumhydroxyd und 
Magnesiumhydroxyd adsorbiert; dagegen konnen diese Substanzen Arsensaure 
und Natriumkallodylat nicht adsorbieren. 

(Da, wie erwahnt, das Colchicin auch ein Capillargift ist, konnte bei Psori
asis, Lichen ruber usw. eine Colchicintherapie versucht werden.) 

Gef§.J3verengerung und ·erweiterung. 
Da fiir die Capillaren bisher nur eine sympathische Innervation nach

gewiesen wurde, konnen nur solche Mittel auf diese GefaBe wirken, welche sym
pathikotrop sind. Eine Verengerung oder Erweiterung der Capillaren kann 
demnach nur auf dem Wege des Sympathicus erfolgen. Capillarverengerer sind 
das Adrenalin und das Pituitrin. Die Blutdrucksteigerung, die diese beiden 
Substanzen hervorrufen, ist durch die Capillarkontraktion bedingt. KRA WKOW 
konnte feststellen, daB entziindete GefaBe auf verengernde Mittel viel weniger, 
auf erweiternde viel starker als gesunde ansprechen. 

Sowohl Adrenalin als die Hypophysenpraparate sind peripher wirkende 
Substanzen. Durch lokale Applikation von Adrenalin konnen wir auf Schleim-
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,hauten eine Anamie verursachen. Die GefaBverengerung kann so stark sein, 
daB man Adrenalin oder das ihm nahestehende Stryphnon zur Blutstillung 
verwenden kann. . 

Der Angriffspunkt von Adrenalin, Histamin und von dim Hypophysen
extrakten sind die ROUGET-Zellen. Das Reaktionsbild hangt davon' ab, wie 
diese Zellen angeordnet sind und wie sie von dem betreffertden Arzneikorper 
erreicht und gereizt werden (KILLIAN). Der EinfluB des Pituitrins auf die peri
pheren GefaBe wurde von SSENTJURIN gepriift. Er fand, daB Pituitrin in Ver
diinnungen 1 :30 000 stark verengernd auf das isolierte Kaninchenohr wirkt. 

Es wurde schon erwahnt, daB Pituitrin trotz seiner capillarverengernden 
Wirkung, klinisch und experimentell die Resorption circumscripter Odeme 
(Urticaria) oder einer intracutan gesetzten Kochsalzquaddel beschleunigt 
(ADLERSBERG und PERUTZ), so daB angenommen werden muB, daB ffir die 
Pituitrinwirkung zwei Faktoren in Frage kommen: ein vascuHirer und ein 
Gewebsfaktor. Dies steht im Einklang mit der Wirkung dieses Hypophysen
praparates auf die Diurese: neben einem rein renalen Angriffspunkt (BAUER 
und ASCHNER) wird eine besondere Gewebswirkung des Pituitrins angenommen 
(BRUNN, MOLITOR und E. P. PICK), ffir die gewisse im Zwischenhirn lokalisierte 
Stellen zumindest als Schaltstationen in Betracht kommen (MOLITOR und 
E. P. PICK, HOFF und WERMER, MEHES und MOLITOR, MOLITOR und NIKOLOFF). 

Nach FISCHER macht Atropin eine Drucksteigerung in den Capillaren: Die 
Atropineinfiihrung bedingt eine scharlachrote Hyperamie, die durch eine Er
weiterung der arteriellen Capillarschenkel, welche die Dicke der venosen Schenkel 
erreicht, hervorgerufen wird. Gleichzeitig konnte LUDOLPH FISCHER eine auBer
ordentliche Stromungsbeschleunigung feststellen, die fiir eine Erweiterung' der 
zufiihrenq.en Arteriolen bzw. Arterien spricht. Dagegen konnte CASTELOTTI 
beim Menschen nach Injektion von 1 mg Atropin Zunahme der Pulszahl und 
Abnahme des Druckes beobachten: das Capillarfeld rotet sich, es erscheinen 
neue bis dahin nur schwer sichtbare Capillaren, die Capillaren erweitern slch 
deutlich. 

Eine Oapillarerweiterung erfolgt durch Hi8tamin. Es findet sich, wie schon 
erwahnt, in vielen Organextrakten. Es hat eine ganz merkwiirdige Wirkung 
auf die GefaBe: W iihrend e8 die Arteriolen adrenalinartig verengt, erweitert e8 die 
Oapillaren. Doch verengt es nach MAUTNER und E. P. PICK die Lebervenen und 
nach LOHR die Lungenvenolen. Weitere Oapillarerweiterer sind das Pepton, 
das Morphin und das Atropin. Ob die nach Atropin auftretende Hautrote 
eine periphere Ursache hat oder als zentrale Reizung der Dilatatoren aufzu
fassen sei, laBt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

Aus dem eben Gesagten ist ersibhtlich, daB eine pharmakologische Beein
flussung der Capillaren durch Capillargifte (Gold, Arsen, Antimon, Colchicin 
u. a.) und durch Nerve~ittel erfolgen kann. Eine Capillarverengerung erfolgt 
durch Adrenalin und durch Hypophysenpraparate" eine Capillarerweiterung 
durch Histamin, Pepton u. a. Der Augriffspunkt dieser Substanzen ist ein 
peripherer. 

Bei den grofJeren GefaBen, die doppelt innerviert sind, haben wir eine Wir
kung auf die Va8ocon8trictoren und auf die Va8odilatatoren zu unterscheiden, 
die ihrerseits w.ieder zentral und peripher erfolgen kann. Vasoconstrictoren 
und Vasodilatatoren arbeiten in der Regel nicht gegeneinailder, sondern'mit
einander (MEYER-GOTTLIEB). 

Zu deu zentralg~tii{3verengernden Mitteln gehort das Strychnin, das Ooffein, 
der Oampher, der Ather und der Alkoho~, zu den zentralgefii{3erweiternden Sub
stanzen die Narkotica derAlkoholgruppe, wenn sie in grofJen D08en gegeben 
werden, und das Amylnitrit. 
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Das Amylnitrit entbehrt nicht eines gewissen Interesses ftir die Dermato
logie. BEREND berichtete tiber Erfolge, die er mit der Amylnitritbehandlung 
von Ekzemen bei exsudativen Sauglingen beobachtete. Auch F. WINKLER 
miBt der Verwendung des Amylnitrits in der Dermatologie eine groBere 
Wichtigkeit zu. Er verwendet es sowohl durch Einatmung als auch lokal. 
WINKLER beobachtete nii.mlich, daB eine durch Amyp:p.trit behandelte Raut
stelle sich rote und diese Ryperamie <;lurch ungefahr 10 Minuten beibehalte, 
wobei Adrenalln nicht imstande ist, eine Anamisierung hervorzurufen. Bei 
Epithellasionen tritt die Wirkung noch starker auf als bei unversehrter Raut. 
Nach WINKLER laBt sich die Amylnitrithyperamie bei allen Dermatosen mit 
Erfolg anwenden, bei welchen es sich um die Wirkung von reizenden, in der 
Raut abgelagerten Stoffen handelt. Dann laBt sich die lokale Amylnitrit
applikation zur Behandlung der GefiifJliihmungen heranziehen: bei blasser Nase 
der Anamischen, bei Dermatitis congelationis erythematosa et bullosa. Ferner 
empfiehlt sie WINKLER zur Therapie des Erysipeloids und zur Behandlung der 
lokalen Asphyxie und Acrocyanose. Auch lTALO LEVI bestatigte die von BEREND 
mitgeteilte giinstige Wirkung der Amylnitritinhalation beim Sauglingsekzem 
und empfiehlt· wie WINKLER die lokale Applikation ftir die Behandlung von 
Erfrierungen, Urticaria und Pruritus. 

Diese klinischen Beobachtungen stehen mit den experimentellen Ergebnissen 
von AnLERSBERG und PERUTZ im Einklang: Wurden Kaninchen an der Stirne 
oder an der oberen Thoraxpartie intracutane Quaddeln von physiologischer 
KochsaIzlOsung gemacht, so wtirden diese Quaddeln sehr rasch resorbiert. 
Nitrite erweitern die GefaBe des Kopfes, des Rumpfes, des Gehirns und der 
CoronargefitBe, wie sich dies aus direkten Beobachtungen, aus der Volumen-' 
zunahme der betreffenden Organe auf plethysmographischem Wege, aus der 
Temperaturerhohung u. dgl. ergibt. Was den Mechanismus dieserWirkung 
anlangt, so kommt nach einer Einwirkung auf die GefaBnervenzentren auch "in 
ungiftigen Dosen schon eine nachweisbare periphere GefaBlahmung" (MEYER
GOTTLIEB) in Betracht. Konnte schon z. B. PAL in seinen Untersuchungen 
am isolierten GefaBstreifen eine in der GefaBwand selbst auftretende Amyl
nitritwirkung nachweisen, ebenso konnte dies MARSCHALL am isolierten Organ 
finden. Gaben aber ADLERSBERG und PERUTz Amylnitrit und Pituitrin gleich
zeitig, also Substanzen, die jede fiir sich eine GefaBerweiterung herbeiftihren, 
so trat keine Beschleunigung der Resorption einer intracutan gesetzten "Koch
salzquaddel auf: Die Darreichung von Pituitrin inhibiert die Vasodilatation 
des Amylnitrits. Fiir die Erklarung dieses Befundes gentigt aber die Annahme 
einer antagonistischen Wirkung in der Peripherie nicht. AnLERSBERG und 
PERUTZ nehmen an, daB der extravasale Gewebsfaktor des- Pituitrins in den 
zentralen Stellen eine Beeinflussung durch das gleichzeitig dargereichte Amyl
nitrit, dessen Wirkung zum Tell peripherer, zum Tei! aber zentraler Natur ist, 
erfahrt. Diese Annahme erscheint gesttitzt durch Beobachtung des Effektes 
einer kombinierten Pituitrin-Theophyllin-Verabreichung: Pituitrin und Theo
phyllin, die an sich resorptionsbeschleunigend wirken, heben sich in Kombination 
miteinander in ihrer Wirkung auf (ADLERSBERG und PERUTZ). 

Die GefaBwirkung des Amylnitrits ist eine Nitritwirkung, da sie auch andere 
salpetrigsaure SaIze (Natrium nitrosum, Nitroglycerin) geben. Die Beobach
tung, daB intravenose Chinineinspritzungen Ritzegefiihl und Rotung der 
Gesichtshaut verursachen - konnte doch LUDOLPH FISCHER durch Chinin eine 
Capillarerweiterung feststellen -, veranlaBte R. LATzEL, Chinin bei vaso
constrictorischen Zustii.nden zu geben. Die_ Wirkung besteht wahrscheinlich in 
einer GefaBkrampflosung und nicht schlechtweg in einer Vasodilatation. 
LATZEL empfahl Chinin bei RAYNAUDScher Gangran und bei arteriosklerotischen 
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.Angiospasmen (intern 3mal 0,25. Chinin. muriatic. oder 0,5 cem einer lO%igen 
Losung von Chinin. bisulf. intravenos). 

Es sei hier noeh auf die G-efaBwirkung des Strychnins verwiesen. Naeh 
EpPINGER ist das Blut im Korper in zwei Gruppen geteilt. Der eine Teil ...:.. beim 
Er-wachsenen etwa 3-4 Liter - zirkuliert, der andere - ungefahr I-P/2 Liter
ist in den Depots verstreut und. dem Kreislauf entzogen. Zur Bekampfung 
des Kollapses empfahl EpPINGER Strychnin zu geben, das den Erregungszustand 
der Vasoconstrictorenzentren steigert, wobei auch gleichzeitig das Vagus
zentrurn erregt wird. Nun ist bei Frostschaden das gegenseitige Verhaltnis 
zwischen zirkulierendem und deponiertem Blut verschoben, insofern als bei der 
Perniosis im erkrankten Gewebe mehr Blut peripher retiniert ist. Um aus 
diesen Depots Bhit zu entnehmen und die normalen Kreislaufverhaltnisse 
wiederherstellen zu konnen, empfahl PERUTZ bei Perniosis Strychnin zu ver
suchen. Da aber infolge der Mobilisierung des Blutes durch Strychnin dem 
Herzen Material und dadurch Mehrarbeit geliefert wird, empfahl er diese Medi
kation mit Strophantus zu kombinieren. 

Peripher gelafJverengernde Mittel sind Adrenalin) H ypophysin und die Di
gitaliskarper) wahrend Y ohimbin und Gollein peripher ge/afJlahmende Mittel sind. 

Wahrend diese hier besprochenen Substanzen mehr minder elektiv einzelne 
GefaBgebiete -isoliert beeinflussen, kann eine. GefaBerweiterung und GefaB
verengerung allgemein erfolgen. So werden durch Kalte die GefaBwande kon
trahiert, durch Warme erweitert. Aber aueh die osmotische Konzentration 
der umgebenden Fliissigkeit, ihre Wasserstoff- und Hydroxylionen iiben einen 
EinfluB auf die GefaBe aus. Kommt eine saure oder eine Substanz mit saurer 
Reaktion ins Gewebe, so erfolgt daselbst eine Erhohung der Wasserstoffionen
konzentration. Bis zu welchem Grade dies stattfindet, kann nicht vorausge
sagt werden, da Blut und lebendes Gewebe Puffersubstanzen enthalten und 
sich dadurch gegen jede Anderung ihrer Wasserstoffionenkonzentration wehren. 
Der Anstieg der Wa.sserstoffionenkonzentration ist sehr klein im Vergleich 
zur zugefiihrten .Saure. KROGH machte folgenden Versueh: Er setzte einen 
Tropfen I %iger Essigsaure auf die ventrale Flache der augespannten Frosch
zunge.. Es erfolgte in einer Entfernung von einigen Millimetern eine Erwei
terung sowohl der Artereien als auch der Capillaren. Wurden aber statt der 
Essigsaure Puffergemische. von bestimmten Wasserstoffionenkonzentrationen 
auf die Froschzunge gebracht (SORENSENS Gemiseh von Natriumcitrat mit 
n/10 Salzsaure), so waren sehr starke Sauremengen notwendig, urn .eine capil
larerweiternde Wirkung zu erzielen: Eine Mischung von 5 cern Citrat mit 
5 ccm Salzsaure, .die einen PH = 3,65 aufweist, war ohne Wirkung, auch 
fiir die Mischung 4 ccm Citrat + 6 ccm Salzsaure mit einem PH = 2,96 
war der Erfolg noch zweifelhaft, wahrend 3 ccm Citrat + 1 ccm Salzsaure 
(PH = 1,94) eine deutliche, aber schwaehe Erweiterung nach einer kurzen 
Latenzzeit ergab. 

Zu den elektiv wirkenden GefaBmitteln gehoren aueh die Adstringentien, 
die in nicht zu hoher Konzentration verengernd auf die Ge£aBe am Orte der 
Applikation wirken. In starkeren Konzentrationen erweitern sie die Gefi1Be. 

Es sei hier nochmals auf die eingangs erwahnten Befunde von ·TSCHERKESS 
und TAUBMANN liber die GefaBwirkung der Bleisalze verwiesen, da sie fiir die 
Dermatologie von Bedeutung sind. Wird doeh Blei in verschiedener Form (als 
Liquor plumbi 8ubacetici) als Aqua plumbi)als Aqua Goulardi) als Emplastrum 
plumbi oxydati und als Unguentum Diachylon) therapeutisch herangezogen. 

Blei ist ein EiweiBfallungsmittel, das bei nassenden Flachen oder Wunden 
einen Schorf von Bleialburninat bildet. Durch seine eiweiBkoagulierenden 
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Eigenschaften wirken die Bleisalze adstringierend und sekretionshemmend, 
auf die GefaBe verengernd. Da das Blei sich leicht mit Schwefel zu unlOslichen 
Verbindungen niederschlagt, wird es zum Haarfarben benlitzt. Doch wurden 
haufig Intoxikationen mit blelhaltigen Farbemitteln beobachtet, so daB Haar
farbemittel, die Bleiverbindungen enthalten, gesetzlich verboten sind. 

(Zur Behandlung varikos entarteter Venen bedient man sich der Methaden 
der kilnstlichen Obliteration dieser GefafJe (cf. LINSER, NOBL, PERUTZ). Durch 
Einspritzung gewisser Substanzen (Sublimat, Kochsalz, Traubenzucker, Chinin) 
kann es entweder zu einer Koagulations- oder zu einer Abscheidungsthrombose 
kommen.) 

Vom Begriff und der Physikochemie der Entzlindung ausgehend, wurde 
zunachst die pharmakologische BeeinfluBbarkeit der HautgefaBe besprochen 
und darauf verwiesen, daB den Capillaren die Rolle zukommt, den Stoffaus
tausch zwischen Blut und Geweben zu vermitteln. Gase, besser anorganische 
Salze und organische Krystalloide durchwandern das Capillarendothel. Von 
den Gasen spielt der Sauerstoff eine wichtige Rolle. Er ist in Wasser, Blut 
und in den Gewebsfllissigkeiten lOslich. Seine Wanderung erfolgt durch Dif
fusion, indem er von Orten hoherer Konzentration zu Punkten niederer diffun
diert. Seine Diffusionsgeschwindigkeit hangt vom Konzentrationsgefalle abo 
Messungen liber die Diffusionsgeschwindigkeit stammen von KROGH, der fand, 
daB die Diffusion quantitativ ausreicht, um den Sauerstoffbedarf der Muskel 
zu decken. Die erforderlichen Druckwerte wurden von BARCROFT und KATO 
bestimmt. 

Wahrend Krystalloide das Capillarendothel passieren, ist die Capillarwand 
fUr Kolloide undurchlassig. SCHULEMANN zeigte, daB Farbstoffe, die aus wasse
rigen Losungen nicht imstande sind, in Gelatine zu diffundieren, auch das 
Capillarendothel nicht passieren konnen. In den meisten Geweben sind die 
Capillaren fUr EiweiB praktisch undurchlassig. Doch konnte STARLING schon 
1894 bei seinen Untersuchungen liber die Lymphbildung nachweisen, daB die 
Capillaren physiologischerweise fUr EiweiB dann durchlassig sind, wenn der 
wirksame osmotische Druck niedriger als der capillare Blutdruck wird. 

Die Durchlassigkeitsunterschiede zwischen den Capillaren einzelner Or
gane sind schwankend. Aber ebenso schwankend ist die Durchlassigkeit ein 
und derselben Capillargruppe. Capillarerweiterung bewirkteine Durchlassig
keitssteigerung (KROGH). Daher wirkt Morphium intracutan eingespritzt 
lymphagog, ebenso Pepton, Histamin und Atropin, Substanzen, die wir ein
gangs als Capillarerweiterer kennen gelernt haben. Andererseits konnen Cal
ciumsalze, wie dies durch CHIARl und JANUSCHKE erstmalig festgestellt wurde, 
die Durchlassigkeit der Capillaren verringern und wirken daher "entzlindungs
hemmend". 

Andererseits ist im entzlindeten Gewebe die Wasserstoffionenkonzentration 
nach der sauren Seite verschoben; trotzdem die sauren Zerfallsstoffe abge
puffert werden, betragt der PH = 6,8 (ROHDE). Bei unglinstigem Verlauf der 
Entziindung, bei mangelhaft~r Abpufferung, bei Erschopfung del' Alkalireserve 
konnten von ROHDE Werte bis zu PH = 5,6 gefunden werden. 1m Eitel' akuter 
Entziindungen stellte HiBLER Werte bis PH = 5,39 fest. Wenn wir uns diese 
Befunde . VOl' Augen halt en und mit del' Tatsache in Einklang bringen, daB 
Saure eine Capillarerweiterung zur Folge hat, so werden wir einen weiteren Ein
blick in das Wesen del' Entziindung gewinnen. Wenn KROGH del' GefaBreaktion 
bei del' Entziindung nur sekundare Bedeutung beimiBt und darauf hinweist, 
daB in vielen Fallen von Entziindung "die GefaBveranderungen langsam ent
stehen und nachtraglich erst lange nach der Einwirkung des Reizes" auftreten, 



Entziindung. 201 

so stimmt dies mit dem eben Gesagten vollstandig iiberein. Zu Beginn der 
Entziindung ist das Abpufferungsvermogen der Gewebe so groB, daB es zu 
keiner Wasserstoffhyperionie, daher noch zu keiner GefaBerweiterung kommen 
kann. Erst bei langsamer Erschopfung der Alkalireserve entsteht eine saure 
Reaktion, eine lokale Acidose, die ihrerseits wieder daIlli erst capillarerweiternd 
wirkt. Wir sehen ahnliche Vorgange bei den Reizstoffen, die Zellgifte sind und 
auch eine Capillarwirkung haben. Die Capillarreaktion ist eine sekundare, 
bedingt durch saure Zerfallsprodukte des Eiweilles. Ahnlich verlauft die durch 
chemisch aktives Licht bedingte Entziindung (KROGH); eine unmittelbare 
Wirkung des Lichtes auf die Cal'illare scheint bei der Lichtentziindung nicht 
vorhanden zu sein. 

In seinen Untersuchungen iiber die BlutgefaBe der menschlichen Haut und ihr 
Verhalten gegen Reize fand THOMAS LEWIS, daB die BlutgefaBe auf mechanische 
Reize, auf Hitze- und Kalteeinwirkung, auf galvanischen und faradischen Strom 
und auf eine ganze Reihe von toxischen Substanzen im wesentlichen mit der 
gleichen Reaktion antworten. "Am Orte der Reizung rufen sie aIle eine lokale 
Veranderung infolge primarer aktiver Erweiterung der kleinsten GefaBe hervor. 
A.lle verursachen einen ausgebreiteten roten Hof, der'auf Erweiterung der kraiti
gen Arteriolen beruht: aIle bewirken Odem." Diese "dreifache Reaktion" 
beruht auf einem komplexen Mechanismus, dessen AuslOsung durch das Frei
werden einer histaminartigen Substanz im Gewebe bedingt wird. BETTMANN 
fiihrt als Beispiel die JARISCH-HERXHEIMERsche Reaktion an. H. KALK konnte 
durch kraftiges Reiben der Haut das V orhandensein dieses Korpers von histamin
artiger Wirkung durch Untersuchung des Magensaftes feststellen. Auch PERUTZ, 
BRUGEL und GRUNFELD wiesen darauf hin, daB bei passiven fibertragungs
versuchen durch diese histaminartigen Korper das Resultat des Versu'ches 
gest6rt werden konne. 

Ein zweiter wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor bei der Entziindung 
ist die Auswanderung der Leukocyten. Nach KROGH wird diese Leukocyten
auswanderung durch die Capillarerweiterung und vielleicht auch einigermaBen 
durch die Stromverlangsamung begiinstigt. Doch spielt die Bildung chemo
taktisch wirksamer Stoffe in den Geweben die Hauptrolle. 

Ebenso wichtig ist der EinfluB der Nerven beim Vorgang der Entziindung. 
Bei der Entziindung diirfte es dabei immer zu einer primaren eigenartigen Er
regung der Vasodilatatoren kommen (MEYER-GOTTLIEB), die ihrerseits eine 
Vasodilatation und Permeabilitatssteigerung der GefaBe und Capillaren be
dingen. Die friiher erwahnten Untersuchungen von A. N. BRUCE im MEYER
schen Institut in Wien haben die Wichtigkeit nervoser Einfliisse fUr das Auf
treten einer Entziindung bewiesen. Die Untersuchungen von RICKER und 
REGENDANZ bilden eine diesbeziigliche Bestatigung. 

Demnach besteht nach MEYER- GOTTLIEB die Therapie der Entzundung 
in Beeinflussung des Nervensystems, Beeinflussung der GefafJe und in atiotroper 
Bekiimpfung der Entzundung. 

Die Behandlung entziindlicher Vorgange wurde schon an verschiedenen 
Stellen besprochen, so daB hier nur einige Erganzungen des friiher Gesagten 
erfolgen sollen. 

Substanzen, welche die nervose Komponente beein£lussen, gehoren in die 
Gruppe der analgetischen Mittel. Unter diesen spielt die Einwirkung der Kalte 
eine groBe Rolle, wirkt doch die Kalte gegenteilig wie das chemisch aktive 
Licht: gefaBverengernd, zirkulationsverlangsamend und auf die Leukocyten 
lahmend. Durch Kalte konnen wir der Capillarerweiterung mit ihren Folge
zustanden entgegenarbeiten und wirken auf die GefaBe ein. In diesem Sinne 
wirkt das Ohlorathyl (C2HsCI). LaBt man Chlorathyl in einem Strahl die Haut 
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treffen, so entsteht durch die schnelle Verdunstung ein Gefiihl von Kalte und 
Anasthesie. In diese GruppegehOren die als Antiphlogistica charakterisierten 
Substanzen, ferner aIle jene indifferenten Korper,.die in die Gruppe der Streu
puder einzur.eihen sind und welche dUl'ch VergrofJerung. der Korperober.llache 
die Wasserverdunstung' beeinflussen und eine Verdunstungskalte erzeugen. 

Aber auch durch Abhaltung schmerzhafter Reize, wodurch die ohnehin ge
steigerte Erregbarkeit der peripheren Nerven herabgesetzt werden kann, wird 
die Entziindung im giinstigen Sinne beeinfluBt. In diese Gruppe fallen die 
chemisch inditferenten Deck- und Schutzmittel, ferner die M ucilaginosa (Gummi 
arabicum, die Starke und die Pflanzenschleime und ahnliche) und daun die in
ditferenten Salben und PIlaster. 

Von der Gruppe der Lokalaniisthetica kommen nur diejenigen in Betracht, 
die langere Zeit an Ort und Stelle verweilen und nicht durch Losung und Re
sorption rasch vom Applikationsorte verschwinden (MEYER-GOTTLIEB). Es 
waren dies Substanzen wie das Aniisthesin (Amidobenzoesaureathylester), das 
Propiisin (Amidobenzoesaurepropylester), das Oyclalarm (Amidobenzoesaure
isobutylester) u. a. Auf die zentralanalgetisch wirkenden Substanzen, bei 
denen also eine Antiphlogose durch die Blutbahn erfolgt, wie Atophan (JA
NUSCHKE), Salicylate, Antipyrin, Morphin, Ohinin (PERUTZ) wurde schon 
verwiesen. 

Substanzen, welche entziindungshemmend durch Beeinflussung der GefaBe 
wirken, gehoren in die Gruppe der Adstringentia. Es sind dies (nach MEYER
GOTTLIEB) die Gerbstotfe, die Salze der Schwermetalle und des AluminiumB, 
sowie das Calciumhydroxyd. So verengt Tannin in schwacher Konzentration 
die BlutgefaBe (HEINZ), auch den Bleisalzen kommt diese Wirkung zu (TSCHER
KESS, TAUBMANN). Kalkwasser reagiert alkalisch und kann daher die sauren 
Valenzen binden. Es lOst Mucin und wirkt dadurch reinigend (HARNACK). 
Als Calciumion dichtet es die Ge£aBe ab und macht sie undurchlassiger. Die 
basisch essigsaure Tonerde (Liquor Burowi) zeichnet sich, wie dies durch 
die Untersuchungen von HERRMANN nachgewiesen wurde, durch eine starke, 
quellungshemmende Wirkung und durch groBf;) Pufferkapazitat (PERUTZ und 
LUSTIG) aus. 

Die atiotrope Beeinflussung wurde bei den Hautdesinfizienzien besprochen. 

Bei der Behandlung der akuten Entziindung der Baut ist das wichtigste Moment 
das Fernhalten aller auBeren Schiidlichkeiten und die Beseitigung der Ursache, 
welche den AnlaB fiir die Entziindung gegeben haben. Daher muB die Therapie 
eine moglichst indifferente sein. "Sehr viel Schaden·wird durch tThereifer des 
Therapeuten angerichtet" (LUITHLEN). Bei der akuten Entziindung kommen 
nur Umschlage, lokale Bader, Streupuder, so lange klinisch nur Rotung und 
Schwellung besteht, in Betracht. Salben und Pasten sind zu vermeiden. 1st 
nur eine Rotung vorhanden, kann man schon Schiittelmixturen, evtl. auch 
Pasten geben. Bei den iibrigen Erscheinungen der akuten Entziindung, also 
bei Blaschen- und Blasenbildung und Nassen sind nur Umschlage am Platz. 
Sind Krusten und Borken vorhanden, so mussen diese durch 01 oder Salben 
entfernt werden und hierauf wieder Umschlage gemacht werden. Die Um
schlage sollen zunachst moglichst indifferent sein, spater kann man Ad
stringenzien verordnen, um dann zu den keratoplastischen Substanzen iiber-
zugehen. . 

Bei den chronischen Entziindungen der Haut miissen, nachdem das atio
logische Moment nach Tunlichkeit beriicksichtigt, resp. entfernt wurde (Ab
dichtung der GefaBe durch Kalk, Atophan, Beeinflussung der Entziindungs-
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bereitschaft), die pathologischen Veranderungen der Haut durch Medikamente 
beeinfluBt werden. Bei noch vorhandenen Entziindungserscheinungen werden 
wir schwache, bei chronischen Veranderungen die stark reduzierenden Mittel 
verwenden. Der Grad der Akuitat solI der Starke der zu verWendendeil. Mittel 
entgegengesetzt proportional sein. 

Eine wichtige Rolle bei der Bekampfung der Entziindung spielt die Herab
setzung der Entzundungsbereitscha/t. Wir verdanken Einblicke in diese Er. 
scheinung den groB angelegten Arbeiten LUITHLENS. 

So konnte LUlTHLEN durch seine ofters erwahnten Ernahrungsversuche 
zeigen, daB die Reaktion der Haut gegen auBere entziindungserregende Reize 
durch Ernahrung zubeeinflussen ist. Fiitterte er ein Tier mit "saurem Futter" 
(Hafer), so kam es zu einer Steigerung der Entziindungsbereitschaft der Haut. 
KLAUDER und BROWN bestatigten die LUlTHLENschen Angaben bei wen Ver
suchen an Meerschweinchen und Katzen. Die Hautsensibilitat wurde nach 
Griinfutternahrung, Chlorcalciuminjektionen, nach Einspritzung kolloidaler Sub
stanzen (Normalserum, Milch, Gelatine) herabgesetzt, wahrend sie durch saure 
Diat (Hafer), durch experirnentelle Hepatitis und Nephritis erhOht wurde. 
Allerdings konnte C. F. lIARN die Angaben LUITHLENS, wonach Hafertiere 
starker gereizt werden konnen als Griinfuttertiere, nicht bestatigen. Er konnte 
im Gegensatz zu LUlTHLEN feststellen, daB ungiinstige Ernahrungsbedingungen 
die Reaktionsfahigkeit der Tierhaut im Vergleich zu den normal genahrten 
Tieren herabsetzt. 

Kolloidtherapie. Auch beirn Menschen konnen wir, abgesehen durch Er
nahrung (reichliche Zufuhr von Gemiisen, Mineralsto££en, ausgekochtes Rind
fleisch bei vollstandiger Enthaltung von Kochs/1lz usw.), durch MaBnahmen, 
die LUlTHLEN unter dem Begri££ der Kolloidtherapie einreiht, die Entziin
dungsbereitschaft bekampfen. 

LUlTHLENkonnte tierexperimentell feststellen, daB durch Vorbehandlung 
mit artfremdem oder arteigenem Serum oder Plasma, mit Witte-Peplon, Gelatine, 
Starke oder Kieselsaure die Haut auf Entziindungsreize viel geringer als normaler
weise reagiert. Die Ursache diirfte in verminderter Durchlassigkeit der Blut
capillaren, wodurch Exsudation und Trailssudation gehemmt wird, zu suchen 
sein. W odurch diese Umstimmung des Organismus, auf entziindungserregende 
Reize schwacher oder gar nicht zu reagieren, beruht, ist nicht ganz klar. 
Wichtig ist, daB nur kolloidale Substanzen diese Erscheinung auszulOsen im
stande sind, gleichgiiltig welchen EinfluB sie auf die Blutgerinnung aus
IOsen. Man kann die KolIoidtherapie mit der "Protoplasmaaktivierung" von 
WElCHlIARDT und mit der "Leistungssteigerung" BIERS in Einklang bringen. 
LUITHLEN zeigte, daB der Aderla{3 in bezug auf die Exsudationsverhaltnisse 
der Haut einen solchen EinfluB ausiibt wie die parenterale ZUfuhr kolloidaler 
Substanzen. Durch die durch einen AderlaB bedingte Fliissigkeitsabgabe kommt 
es zu einem Abstromen von Gewebsspaltenplasma in das Blut und zu einer 
Einwirkung auf die blutbereitenden Organe wie auch auf den gesamten Stoff. 
wechsel (LUlTHLEN). Nach LUlTHLEN sind in die Kolloidtherapie einzureihen: 

1. Reine Kolloidwirkung: 
a) ohne Zufuhr von Medikamenten: Aderla{3, 
b) mit Zuiuhr von Medikamenten: 16sliche Starke, kolloidale K ieselsaure, 

GummilOsung. 
2. Kolloid + Eiwei{3: jedes Serum, Plasma, Blut, Gelatine, Witte-Pepton, 

aIle Bakteriengemische, die der betreffenden Krankheit fremd sind, Zerfalls
eiweill. 

3. Kolloid + Eiwei{3 + spezijische W irkung: manche SerEm, Bakterien
gemische der gleichen Art wie die Krankheitserreger. 
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4. Xolloid + EiweifJ + Fieber: manche Bakteriengemische, Tuberkulin, 
Milch, Natrium nucleinicum. 

5. Kolloid + Metall: Kollargol, Elektrargol usw. . 
Bezuglich Einzelheitensei auf LUI~HLENS "Vorlesungen uber Pharmakologie 

der Haut" verwiesen. 
Ohneauf die Literatur uber dieses Thema einzugehen, sei auf die gunstigen 

Ergebnisse der von BRUCK bei Urticaria und Pruritus eingefuhrten Venaepunctio 
mit darauffolgender Infusion von Kochsalz, der LINsERschen Serumtherapie, der 
SPIETHOFFSchen Eigenserumbehandlung, der KLINGMULLERschen Terpentinol
therapie, der intramuskularen und intracutanen Milch- und Aolaninjektion vet
wiesen (zusammenfassende Darstellungen: ZSCHIESCHE, PETERSEN, SINGER, 
POSPELOW, Lux, PERUTZ, JORAIN, SCHITTENHELM, STERN u. a.). 

Demgegenuber sei aber auf die klinischen und experiment ellen Unter
suchungen von SILBERSTEIN und SEGADLO an der SCHOLTzschen Klinik in 
Konigsberg verwiesen. Sowohl beim Menschen als auch beim Kaninchen und 
Meerschweinchen konnten sie kunstlich gesetzte Entzundungserscheinungen an 
der Haut durch Reizkorpertherapie kaum beeinflussen, wahrend durch feuchte 
Verbande ein viel rascherer Ruckgang des gesetzten Entzundungsherdes erreicht 
wurde, so daB SILBERSTEIN und SEGADLO vor einer Dberschatzung der un
spezifischen Reiztherapie zu warnen glauben. 

Pharmakologische Beeinfiussung der Nerven. 
Die pharmakologische Beein£lussung der N erven wurde schon des ofteren 

besprochen, ganz besonders die pharmakologischen Verhaltnisse des autonomen 
Nervensystems. Es sei hier nur eine Erganzung des fruher Mitgeteilten gegeben. 

Die Haut ist ein Organ, das sehr wichtige Funktionen fur den Gesamt
organismus zu leisten hat. Es wurde schon einleitend dargetan, daB beispiels
weise die Haut das wichtigste Chlordepot darstellt, daB ihr im Wasserhaushalt 
eine sehr wichtige Rolle zukommt, daB sie lebhaften Anteil an der Regulierung 
des Saurebasengleichgewichtes nimmt. Die Haut ist ein Speicher- und Sekretions
organ fur Cholin, regelt den Warmehaushalt usw. 

Es ist klar, daB diese so lebenswichtigen Funktionen, die nicht nur das Organ 
Haut betreffen, sondern fUr den Gesamtorganismus von wesentlicher Bedeutung 
sind, einem zentralen Regulationsmechanismus unterstehen mussen .. ABE und 
SAKATA wiesen nach (vgl. S. 38), daB der Kochsalzstoffwechsel zentral reguliert 
wird. . Diese Zentren werden durch den Kochsalzgehalt des im Gehirn zirku
lierenden Blutes beeinfluBt. Hypertonische, direkt in die Carotis eingespritzte 
KochsalzlOsungen verursachen ein viel starkeres Ansteigen des Kochsalzgehaltes 
in Blut und Urin als Injektionen in die Vena jugularis, hypotonische Losungen 
bewirken unter den gleichen Verhaltnissen eine Abnahme des Kochsalzgehaltes 
im Urin und eine deutliche Zunahme im Blute. 

Durch die Untersuchungen von E. P. PICK und seinen Schulern wurde ein 
"Wasser,zentrum" (vgl. S. 52) angenommen, das unter dem dampfenden Ein
fluB des GroBhirns steht. Entfallt dieser EinfluB, so wird das "Wasserzentrum" 
ubererregt ("Durstreiz") und es wird den Geweben der Impuls erteilt, mehr 
Wasser in die Blutbahr- nachzuschieben. 1st aber die Empfindlichkeit dieses 
Zentrums herabgesetzt, so wird das Wasser langer in seinen Depots zuruck. 
gehalten und verzogert zur Ausscheidung gebracht (MOLITOR und E. P. PICK). 

ADLERSBERG und PERUTZ stellten fest (vgl. S. 57), daB weder die mes
encephalen Zentren noch die Hirnrinde einen EinfluB auf die Resorption einer 
intracutan gesetz~en Kochsalzquaddel ausuben. Wurden aber diese mesencephalen 
Zentren durch Hirnstammnarkotica auBer Funktion gesetzt, so wurde die 
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resorptionsbeschleunigende Theophyllinwirkung verstarkt, andererseits der 
resorptionsbeschleunigende Pituitrineffekt aufgehoben. Durch diese Befunde 
wurde somit nachgewiesen, daB "ffir einen an der auBersten Korperperipherie 
sich abspielenden Vorgang ein fein arbeitender. Regulationsmechanismus in 
Betrieb gesetzt wird, der letzten Endes vom Hirnstamm iiberwacht wird". 

Wiewohl geniigend experimentelle Anhaltspunkte gegeben sind, Haut
veranderungen vom Zentralorgan aus beeinflussen zu konnen, ist doch die 
Ausbeute in der Dermatologie recht gering. 

So wurden von JANUSCHKE das Pyramidon, von LUITHLEN das Atophan zur 
Ekzembehandlung, von PERUTZ das Chinin ffir die Erysipeltherapie empfohlen 
(s. S. 36). Pyramidon und Atophan gehoren in die Gruppe der Analgetica, also 
jener schmerzstillenden Substanzen, deren Angriffspunkt zentral gelegen ist. 
Das Wesentliche ihrer Wirkung liegt darin, daB eine elektive Lahmung des 
Schmerzzentrums erfolgen kann, ohne daB gleichzeitig psychische Funktionen, 
namentlich das BewuBtsein, eine Storung erleiden. Die motorischen Zentren 
bleiben unbeeinfluBt, auch die Perzeption der Sinneseindriicke erleidet keine 
Schwachung. Chinin gehort in die Gruppe der Antipyretica, die einen mehr 
elektiv zentral-analgestischen Charakter haben. "Die analgetische Wirkung 
dieser Gruppe ist aber keineswegs eine Folge der temperaturherabsetzenden 
Wirkung, sondem diese ist jener der schmerzstillenden koordiniert und da
durch bedingt, daB das schmerzperzipierende und warmeregulierende Zentrum 
teils nach-, teils nebeneinander in ihrer Erregbarkeit herabgesetzt werden. 
Diese "lahmende" Wirkung scheint nicht, wie angenommen wurde, der Aus
druck einer allgemeinen zentralen, sondem nur fiir die beiden genannten 
Zentren mehr elektiven Lahmung zu sein" (STARKENSTEIN). 

Nach den Ergebnissen experimenteller und klinischer Forschungen verlauft 
die Schmerzbahn nach Kreuzung der Seite im Bereiche des Anterolateraltraktes 
gegen den Thalamus zu (Tractus spinothalamicus). Der Tractus spinothala
micus enthalt nicht nur die sekundare sensible Schmerzleitung aus den Korper
decken, sondem auch die Schmerzleitung aus dem Splanchnicusgebiet, sowie 
die Schmerzleitung ffir die ExtremitatengefaBe. Die im Vorderseitenstrang 
aufsteigende Schmerzbahn des Tractus spinothalamicus endigt im Thalamus. 
Von der Klinik wissen wir, daB Thalamuserkrankungen Schmerzen auslosen 
konnen (RoussYsches Syndrom: Hypasthesie der Gegenseite, kombiniert mit 
Schmerz in der hypasthetischen Korperpartie). Ob dieser Schmerz durch Mit
beteiligung cortico-thalamischer Systeme zustande kommt, ist nicht sicher
gestellt. Fiir die Therapie ist es jedenfalls wichtig, daB sowohl die Ausschaltung 
der corticalen Endstatten des sensiblen Systems als auch die Beeinflussung 
des Thalamus Schmerzempfindungen beseitigen konnen (s. SPIEGEL). So 
konnten HOFF und WERMER finden, daB Analgetica bei einseitigen Thalamus
atfektionen die Schmerzempfindlichkeit fiir Hautreize nur aUf der gesunden, nicht 
aber aUf der kranken Seite herabsetzen. HOFF und WERMER schlossen aus diesen 
Beobachtungen, daB der Angritfspunkt der Analgetica vor aUem im Thalamus 
liege. 

Die nahen Beziehungen zwischen,Schmerz und Juckreiz lieBen es notwendig 
erscheinen, diese Verhaltnisse etwas' eingehender zu erortem. Fiir die zentrale 
Beeinflussung des Juckreizes erweisen sich einige Medikamente als relativ gut 
wirksam, die nach E. P. PIcK und seiner Schule am Hirnstamm angreifen (EHREN
WALD und KONIGSTEIN). Fiir die engen Beziehungen des Thalamus zur Genese 
der Juckempfindungen sprechen die klinischen Beobachtungen von EHREN
WALD und KONIGSTEIN, wonach bei Patienten mit Thalamuserkrankung, die 
heftige zentrale Schmerzen hatten, die Schmerzen wenige Stunden nach Ein
setzen eines kiinstlich gesetzten Juckens aufhorten und bei Abklingen des 
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J uckens wieder anschwelJten (Schmerzaus16schphiinomen). Auch E. STRANSKY 
spricht sich fUr die Zusammenhange zwischen Thalamus und Juckempfindung 
aus. Nach EHRENWALD und KONIGSTEIN beeintrachtigen corticale Sensibilitats
storungen im Gegensatz zu kapsuliiren kaum die Juckempfindung. 1m Schlaf 
kann Kratzen und Juckreiz beobachtet werden. Auch bei einem FaIle von 
Mittel-Zwischenhirntumor mit zentralem Jucken konnten EHRENWALD und 
KONIGSTEIN zur Zeit der Benommenheit Kratzen feststellen. 

Auf Grund dieser Beobachtungen priiften nun EHRENWALD und KONIG
STEIN einige cortical angreifende Mittel und fanden, daB Paraldehyd und Brom 
die Juckempfindung nicht herabsetzen, daB Brom nur die Latenzzeit verliingert. 
Strychnin verursacht eine Verkiirzung der Latenzzeit, eine Verstiirkung der Inten
sitat und zuweilen eine Verliingerung der Dauer des Juckreizes. Weder durch 
die iiblichen Sedativa noch durch mittlere Dosen von M orphium war es moglich, 
die Juckemp/indung therapeutisch zu beein/lussen. Dagegen boten Substanzen, 
deren Angri//spunkt nach den Untersuchungen von MOLITOR und E. P. PrCK 
im Hirnstamm und im Zwischenhirnbereich liegt, also Luminal und das Chloreton
praparat Nautisan die Moglichkeit, den Juckreiz zu lindern oder ganz auf
zuheben. 

Eine Beeinflussung der Nerven kann demnach zentral oder peripher er
folgen. Seit HEBRA hat insbesonders KREIBICH auf den Zusammenhang zwischen 
Dermatitis und Haut- und GefaBnerven hingewiesen, so daB Medikamente, 
welche zentral oder peripher wirken, gewisse Krankheitsprozesse der Haut in 
gunstigem Sinne beeinflussen konnen. 

Brom. 
Ein Sedativum mit corticalem Angriffspunkt ist das Brom. Wahrend die 

Hypnotica direkt schlaferzeugend wirken, beseitigen die Brompraparate die 
pathologischen Reizzustiinde des Zentralnervensystems, welche den Schlaf 
verdrangen. 

LEBEDJEW war der erste, der durch intravenose Brominjektionen bei Ekzem
kranken dampfend auf das Nervensystem einzuwirken versuchte. Er injizierte 
1 g Natriumbromid in physiologischer Kochsalzlosung intravenos, worauf nicht 
nur keine Hautausschlage auftraten, sondern akute Ekzeme gunstig beeinfluBt 
wurden. Gunstige Erfolge bei juckenden Ekzemen, Urticaria, Prurigo, Pru
ritus u. a. erzielten mit der intravenosen Bromtherapie ARZT, OMDO, WOLFF, 
MANKOWSKI, MATUSIS, AOKI, HmAKA SEIIcm, SELLEI und LIEBNER, SCHEEPE, 
BURNIER, NAGELL, FELUGO, PER und RATNER, SEZARY und BENOIST, HUBSCH
MANN, sowie WARTANJATZ. An Stelle des Natriumbromids wurde auch Strontium
bromid (Ekzebrol) von LOWENFELD, NOBL, LENNARTZ, DESELAERS, HARTMANN 
und ROQuEs, SPINDLER, KASTRICH und RITTER U. a. gegeben. 

Bei der Bromtherapie ist das Bromanion die wirksame Komponente. Die 
ersten genauen experiIhentellen Arbeiten uber Brom stammen von KROSZ. 
Durch subcutane Einspritzungen hoher Natriumbromiddosen konnte JANUSCHKE 
bei Meerschweinchen tie/en und langdauernden Schla/ erzeugen. Aus den Ver
suchen von JANUSCHKE ergibt sich, daB eine akute Bromsalzintoxikation Er
scheinungen einer Grof3hirnnarkose zeigt und daB bei der chronischen Vergiftung, 
bei der keine Schlafrigkeit eintritt, wohl aber eine von hint en nach vorne fort
schreitende Lahmung, die motorischen Gro/#tirnzentren weniger erregbar sind. 

Brom liihmt das ganze Zentralnervensystem einschlief3lich Riickenmark. Die 
Lahmung nimmt vom GroBhirn nach unten immer mehr abo 1m Riickenmark 
ist sie nicht mehr stark, das periphere Nervensystem bleibt unbeeinfluBt. Diese 
Befunde wurden tierexperimentell an Kaninchen 'und Meerschweinchen erhoben. 
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Die Ausscheidungsorgane des Broms sind Nieren, Haut und Schleimhaut. 
BURGI fand es in groBeren Mengen in den Borken bei Bromexanthemen. 

Uber das Verhdltnis des Broms zu den Ghloriden unterrichten uns die 
grundlegenden Arbeiten von v. NENCKI und SCHOUMOW-SIMANOWSKY. Das 
wesentliche Ergebnis ihrer tierexperimentellen Untersuchungen war der Nach
weis, daB im Organismus Ghlor durch Brom substituiert werden kann. Diese 
Befunde wurden im allgemeinen von verschiedenen Seitcn bcstatigt (RICIIET 
und TOULOUSE, KUNKEL u. a.). BONNIGER fand, daB Brom das Chlor sover
drangt, daB der Molengehalt der Halogene im Serum der gleiche bleibt. Die 
roten Blutkorperchen sind nach beiden Richtungen fur die Chlor- und Brom
anionen leicht permeabel. Aber im Serum findet keine Anreicherung der 
Halogene statt. 

Durch die Untersuchungen von v. WySS wurde festgestellt, daB die Brom
wirkung nicht als ein direkter EinfluB dieses Stoffes auf den Organismus auf
zufassen sei, sondern als Ohlorverarmung gedeutet werden muB. Durch Brom
einfuhr stieg d1:e Kochsalzausscheidung. Dies wurde u. a. auch von PER und 
RATNER bestatigt. v. WySS konnte das durch Brom bei Kaninchen erzeugte 
Vergiftungsbild mit Lahmungserscheinungen durch Ohloridinjektionen beseitigen. 
Daraus schloB v. WySS, . daB die Bromwirkung durch Ohlormangel bedingt sei. 
Die Fahigkeit der Organe, Brom zu speichern, steht in einem ziemlich 
bestimmten Verhaltnis zu ihrem Chlorgehalt (A. ELLINGER und YASHIRO KOTAKE, 
SARVONAT und CREMIEUX). Nach PER und RATNER wird bei Chlorhunger Brom 
im Organismus zuruckgehalten. 

Einen anderen Standpunkt vertritt JANUSCHKE. Er stellte fest, daB die 
akute Bromvergiftung des Tieres durch Chlorzufuhr nicht aufgehoben werden 
konne, wahrend die chronische Bromvergiftung durch Einfuhr chlorhaHiger 
Salze beseitigt wird. 

LAUDENHEIMER ubertrug die tierexperimentell gewonnenen Resultate auf 
den Menschen. 

Eine Stutze der Ansichten von v. WySS, daB die Bromwirkung die Folge 
einer Chlorverarmung sei, wurde durch GRUNWALD gebracht, der fand, daB 
Kaninchen dieselben Erscheinungen wie bei der Bromintoxikation zeigten, Wenn 
man bei diesen Tieren durch kochsalzfreie Ernahrung und vermehrte Diurese 
einen Chlormangel erzeugt. 

Interessant ist der Befund, daB Brom nur in geringen Mengen im Gehirn 
gefunden wird. Doch konnte BERNOULLI zeigen, daB eine Bromidlosung eine 
viel stiirkere Quellung des Gehirns hervorntjt als eine entsprechende Ohloridlosung, 
und zwar wirkt Kaliumbromid starker quellend als Natriumbromid. Es ware 
anzunehmen, daB der kolloidale Zustand der Gehirnzellen durch die Bromide 
eine Veranderung erleidet, da die Symptome der Bromvergiftung nach BER
NOULLI auBer durch Kochsalz auch durch kolloidentquellende Salze wie Natrium
sulfat und Natriumnitrat, wenigstens vorubergehend, gebessert werden konnen. 
Auch fand ERNST OPPENHEIMER, daB die Bromwirkung durch calciumfallende 
Substanzen, wie Citrate und Sulfate, gestcigert wird, was mit den erwahnten 
Untersuchungen von BERNOULLI in Einklang steht. 

Diese hier angefiihrten Ergebnisse der experimentellen Untersuchung uber 
die Pharmakologie des Broms (cf. BURGI) lassen bezuglich der Wirkung dieses 
Halogens hei Dermatosen gewisse Schlusse zu. Zunachst wirkt das Brom auf 
das GroBhirn, wodurch eine Dampfung der Ubererregbarkeit erfolgt. Die 
Juckempfindung wird durch Brom nicht herabgesetzt, nur die Latenzzeit ver
langert (EHRENWALD und KONIGSTEIN). Doch diirfte diesem Halogen eine 
groBere Rolle beim Kochsalzstoffwechsel der Haut zufallen. Wird Brom zuge
fuhrt, so ist es imstande, das Chlor zu verdrangen, und zwar das "disponible 
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Chloridchlor", das in den chlorreichsten Statten, vor allem Raut und SchweiB 
enthalten ist. Dadurch erfolgt eine plOtzliche Entchlorung der Raut. Wir konnen 
dies bei der Dermatitis herpetiformis DUHRING feststellen, bei der, auBer Jod, 
auch Brom imstande ist, durch Verdrangung des Chlors und dadurch bedingter 
Anderung der Quellbarkeit der Haut (PERUTZ und GUTTMANN) eine Blasen
eruption zu provozieren. Nach DESELAERS erfolgt durch Verminderung des 
Chlorgehaltes eine Erhohung der Alkalescenz, ein Zustand, der bei der ent
ziindlichen Ryperionie nur erwiinscht ist. 

Es wurde friiher hingewiesen, daB parallel mit der Chlorretention eine Wasser
retention einhergeht (LEWA, SAKATA, WICHERT, JAKOWLEWA. und POSPELOFF). 
Es ware denkbar, daB der giinstige EinfluB, den die intravenose Brombehand
lung bei Ekzemen ausiibt, auf 'Beeinflussung der lokakn Histohydrie zuriick
zufiihren sei. Die Erfolge der intravenosen Bromtherapie waren demnach 
weniger auf die zentrale Wirkung dieses Salzes als auf seine Eigenschaft zuriick
zufiihren, den Chlorgehalt der Haut und vielleicht auch den Hautwasserstoff
wechsel zu beeinflussen. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, empfiehlt R. VON 
DEN VELD EN eine Bromtherapie dort durchzufiihren, wo eine Chlorverarmung 
des Organismus erstrebt wird, also bei Entwasserung von Odemen und bei der 
Behandlung von Herz· und Nierenkrankheiten. 

Bei der Darstellung der Pharmakologie des autonomen Nervensystems wurde 
schon verwiesen, daB bei Storungen des vagosympathischen Gleichgewichtes, 
bei denen eine parasympathische Ubererregbarkeit im Vordergrund steht, wie 
man sie bei allergischen Dermatosen beispielsweise beobachten kann, die 
Blockierung des Vagus durch Atropin oder die Tonussteigerung des Sympathicus 
durch Ephedrin oder Ephetonin den Verlauf giinstig beeinflussen kann (PERUTZ). 

Die voriibergehende Beeinflussung der sensiblen N ervenendigungen, ohne sie 
dauernd zu schadigen, geschieht durch die Lokalaniisthetica. Unter den Mitteln, 
welche eine Lokalanasthesie hervorrufen, ist die Kalte zu nennen. Ais Kalte
anastheticum wirkt das Chlorathyl. Je niedriger der Siedepunkt des ver
dampfenden Stoffes ist, um so groBer wird die Warmentziehung, um so inten
siver auch die Kalteanasthesierung der Haut sein. Der Siedepunkt des Chlor
athyls liegt bei 12,50 (MEYER-GOTTLIEB). 

Menthol. 
Die Wirkung der Temperaturreize sowohl fiir die Kalte als auch fiir die Warme 

erfolgt durch die Thermoreceptoren (GOLDSCHEIDER). Den Endorganen ent
sprechen raumlich getrennte Sinnespunkte der Raut, die Kalte- und Warme
punkte (MAGNUS BLIX, GOLD SCHEIDER) ; welche Nervenendorgane die Warme
und Kalteempfindungen vermitteln, ist nicht bekannt. v. FREY ist geneigt, 
als Kaltenervenendigungen die RUFFINISchen Nervenkniiuel und -Bilndel in 
Anspruch zu nehmen. 

Es wurde schon erwahnt, daB STARy-WIECHOWSKI fanden, daB der scharfe 
Geschmack des Pfeffers, der Paprika und der Ingwerwurzel durch -Erregung 
der Warmenervenedigungen zustande kommt. Durch die Versuche von GOLD
SCHEIDER, durch die Untersuchungen von SCHWENKENBECHER und namentlich 
durch die Arbeiten von REUBNER konnte gezeigt werden, daB Menthol ein 
Korper ist, der die Kaltenerven erregt. 

Menthol ist ein die Kalteorgane erregendes Mittel, das die Rolle eines chemi
schen Reizes spielt, d. h. daB "seine Gegenwart allein zur U'berfiihrung des 
unerregten Zustandes in den erregten geniige" (HEUBNER). Menthol wirkt 
vorwiegend auf die Kaltenerven. Durch chemische Reizung derselben lOst es 
eine Kalteempfindung aus und bringt einen erhohten Erregbarkeitszustand 
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mit Vertie£ung der Schwellenwerte hervor, wiihrimd die Wiirmenerven in viel 
geringerem MaBe betroffen werden. ROLLET hat die Mentholwirkung zU: Unrecht 
auf die Schmerznerven bezogen, wiihrend ALRUTz eine durch Menthol bedingte 
Hyperalgesie gegen Kiilte- und Wiirmereize neben der Kiiltehyperiisthesie 
feststellte. 

Menthol ist· im . atherischen 01 der Mentha piperita enthalten und ist ein 
sekundiirer Alkohol. Die Konstitution des Menthols ist die eines I-Methyl-
3,4-Isopropylhexans. 
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OH 
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Es kann durch Reduktion des Thymols erhalten werden (s. S. 147). 
Menthol lOst sich leicht in Alkohol, Ather, Chloroform, dagegen kaum in 

Wasser. 
Dem Menthol kommt eine cholagoge und choleretische Wirkung zu. Es 

Wird durch die Galle ausgeschieden (R.·STERN). Es hat eine darmdesinfizierende 
Wirkung (s. MEYER-GOTTLIEB). Noch in einer Verdiinnung von 0,01% wirkt 
Pfefferminzol entziindungswidrig und verengt die Hautcapillaren (zit. nach 
WASICKY). Das Kiiltegefiihl, das Menthol auf der Haut erzeugt, wird verstiirkt, 
wenn Luft voriiberstreicht. Gleichzeitig mit der Wirkung auf die Thermo
receptoren erfolgt eine Anasthesie durch Beeinflussung der oberflachlich liegen
den Hautnerven. 

Aus dem eben Gesagten ergeben sich die Indikationen fiir die Menthol
therapie in der Dermatologie, wobei zu beriicksichtigen ist, daB Menthol bei 
akuten Ekzemen nicht gegeben werden darf, da es die Haut reizen kann. 

PERUTZ, BRUGEL und GRUNFELD fanden bei der Urticaria e jrig01'e eine 
Oberewpfindlichkeit . des thermoreceptorischen Apparates gegen Menthol,· so 
daB sie die Kiilteurticaria als N eurose des Kiiltenervenendapparates auffassen, 
bei der es reflektorisch nach Reizen der Kiiltenerven, die sonst fiir ein normales 
Individuum indifferent sind, zu einem Nesselausschlag kommt. 

Andere chemische Anlisthetica. 
Auch durch andere chemische Mittel wird eine Aniisthesie erzeugt. Diejenigen 

Substanzen, welche eine starke Ajjinitiit zum Protoplasma haben und Gewebs
schiidigungen hervorrufen, die also in die Gruppe der Atzmittel fallen, sind auch 
Anasthetica, da die Nervenendigungen empfindlicher reagieren als die iibrigen 
Zellen. Es erfolgt zuniichst ein Schmerzgefiihl und dann die Anasthesie (Anaesthe
tica dolorosa nach LIEBREICH). Ein solches Anastheticum ist 'das Phenol. 
In diese Gruppe fallen die meisten der als Antipruriginosa in der Dermatologie 
verwendeten Substanzen, an deren Spitze der Teer steht. Ferner wirken auch 
andere Phenolabkommlinge iuckstillend, wie das Resorcin, die Salicyl- und Pyro
gallussiiure. Auch der Campher wirkt juckstillend, konnten doch STROSS und 
WIECHOWSKI zeige'n, daB durch Campher die Leitungsfahigkeit der peripheren 
Nerven ohne vorherige Erregung gelahmt werden. Calmitol, das JADASSOHN als 

Handbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. Y. 1. 14 
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Antipruriginosum empfiehlt, ist ein Oampherpraparat. Klinisch konnte ich mich 
iiberzeugen, daB ein Campherzusatz die juckstillende Wirkung der Salicyl
saure, des Resorcins und vor allem des Teers erhoht. Campher ist ja auch in 
dem auBerst juckstillenden Sulfanthren von R. O. STEIN enthalten. Der Mono
bfomcampher hat eine zentrale Wirkung (PERUTZ). 

Die Anwendung der spezifisch anasthesierenden Substanzen, . die elektiv 
auf die peripheren sensiblen, Nerven einwirken, wie Oocain und ahnliche-Heil
mittel, ist gegen juckende Dermatosen sehr beschrankt, da die Voraussetzung 
ihrer Anwendungsmoglichkeit - das BloBliegen der Cutis - in den meisten 
Fallen nicht vorhanden ist. Aussichtsreicher scheint die iontophoretische Ein
verleibung dieser Substanzen zu sein, wie sie in letzter Zeit WIRZ wieder vor
geschlagen hat: 

Er verwendet zur iontophoretischen Anasthesie eine Losung von Cocain. 
hydrochlor. 0,2, Sol. -suprareni (1: 1000) 0,5, Aqu. destill. 10,0 und laBt einen 
Strom von 5-10 Milliampere durch 10-15 Minuten einwirken. NOBL meint, 
daB oft schon die iontophoretische Anasthesie geniigt, um Kranken mit pru
riginosen Dermatosen zu langfristigen Juckpausen zu verhelfen. An Stelle 
von Cocain empfehlen ZIMMERN, NrcOLLEAU und ARVANITAKIS zur iontophoreti
schen Anasthesie das Carbain. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob die Opiumalkaloide eine lokalanasthetische 
Wirkung ausiiben. Da KOBERT und TAPPEINER diese Frage verneinten, NOTH
NAGEL und ROSSBACH sowie WIKI und RHODE aber gegenteiliger Ansicht waren, 
versuchten KOCHMANN und HURTZ experimentell dariiber Klarheit zu gewinnen. 
Sie fanden, daB sowohl Morphium, Thebain, Kodein, Narkotin, Heroin und Dionin 
als auch das Pantopon, das die Gesamtheit der Opiumalkaloide in dem gleichen 
gegenseitigen Verhaltnisse wie in dem zur Darstellung benutzten Opium als 
salzsaure, gut wasserlOsliche Salze enthalt, eine lokalanasthetische Wirkung 
entfalten. Dabei wirkt Pantopon starker, als es der Summe der Alkaloide ent
spricht. Auch PAL, der sich urn die Pharmakologie des Papaverins groBe Ver
dienste erworben hat, stellte fest, daB diesem Opiumalkaloid eine lokalanasthe
tische Wirkung zukommt. Aus dies en Versuchen ergibt sich, daB die Anwendung 
von Salben mit Zusatz von Opium, wie man sie zur Schmerzstillung verwendet, 
eine theoretisch fundierte Begriindung hat. 

Auch den atherischen Olen kommt eine juckstillende Wirkung zu, die neben 
der entziindungseinschrankenden ihre Verwendung in der Dermatologie, z. B. 
als Kamillosansalben (KOWATZIG, WEINSHEIMER), rechtfertigt. WINTERNITZ 
konnte feststellen, daB atherische Ole, die ins Blut resorbiert wurden, die Fahig
keit haben, an entziindlichen Stellen die Bildung von Exsudaten einzuschranken 
und ihre Aufsaugung zu befordern. POHL beobachtete, daB die experimentelle 
Kaninchehpleuritis viel schwacher l:>ei mit SantalOl behandelten Tieren ver
laufe als - bei den unbehandelten Kontrollkaninchen. Auch PERUTZ und 
KOFLERkonnten eine anasthesierende Wirkung beim SantalOl feststellen. Auf 
Grund experimenteller Untersuchungen fand W. ARNOLD, daB das atherische 
01 der Kamille stark entzundungshemmend wirkt. Capillarmikroskopisch 
stellte er eine Vasokonstriktion fest. Die wirksame Mindestkonzentration be
trug 0,005%. 

Auch der Schwe£el gilt als juckstillendes Mittel, ganz besonders das Thigenol 
(UNNA) und das Ichthyol. 

Zur Behandlung des Juckreizes bei Ekzemen, Lichen ruber planus, Pruritus, 
Salvarsandermatitis und ahnlichen Affektionen empfiehlt ARZT die Behandlung 
mit Dauerbadern, wie sie seinerzeit von HEBRA eingefiihrt und von RIEHL aus
gebaut wurde. Indifferente Bader empfiehlt NOBL bei Psoriasis und pruriginosen 
Dermatosen. 
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Ob Arsen in die Gruppe der Antipruriginosa einzureihen ist, weil es z. B. 
beim stark juckenden. Lichen ruber planus diese Dermatose zum Abheilen 
bringt, wodurch auch der Juckreiz aufhOrt, ist fraglich. 

Nach UNNA kommt neben der Beeinflussung der Nerven die Beein£lussung 
des Hautgewebes insofern in Frage, als er der Ansicht ist, daB die Hauptursache 
des Juckens das MiBverhaltnis zwischen Lymphdruck und Oberflachendruck 
ist, wobei der Oberflachendruck stark gesteigert ist. In diesem Sinne waren 
die Keratolytica auch Antipruriginosa. 

Es sei hier darauf verwiesen, daB nach der TORoKschen Auffassung das 
J ucken eine Abart des schwachen Schmerzes ist. Fiir diese Auffassung sprechen 
die Untersuchungen von THOLE, ROTHMAN und v. FREY. Fur das Zustande
kommen einer Juckempfindung ist sowohl die intakte Schmerz- als auch die 
Beriihrungsempfindung notwenidg (EHRENWALD und KONIGSTEIN). So ist an 
der Cornea, die wohl schmerz- aber nicht beruhrungsempfindlich ist, ein Jucken 
nicht auszulosen. Andererseits kann das Juckgefuhl durch Schmerzapplikation 
(Kratzen) "ausge16scht" werden. Die erhOhte Juckerregbarkeit ekzemati:iser 
Hautstellen ist einerseits durch die H yperalgesie bedingt, wobei unter
schwellige Schmerzreize als schwachster Schmerz, "also als Jucken zum Be
wuBtsein gelangen, andererseits durch die Irradiation, durch die Tendenz 
zur raumlichen und zeitlichen Ausdehnung der Sinnesempfindungen (ROTH
MAN). Doch soIl auf die alte JACuETsche Lehre verwiesen werden, wonach 
das JU6ken nicht die Funktion sensibler Nervenelemente ist, sondern infolge 
Erregung "sensibler Sympathicusfasern" zustande kommt, die auch neuer
lich JOURDANET zur Erklarung des reflektorischen Juckens ("contre-prurit
re£lexe" BOULOGNE) heranzieht. Wenn wir nun statt "sensible Sympathicus
fasern" autonome Nerven setzen, so k6nnen wir erklaren, warum das para
sympathikotrope Histamin juckerregend, das vaguslahmende Atropin juck
stillend wirkt. So ist nach KLINKERT der Juckreiz oft das allererste Zeichen 
des anaphylaktischen Shocks. (URBACH bezeichnet bei der passiven Uber
tragung der Allergie die Reaktion, die sich nur durch Jucken manifestiert, als 
Minimaleffekt, eine Beobachtung, die auch PERUTZ bei der passiven Ubertragung 
der Primeldermatitis machen konnte.) Wie nun aus den Untersuchungen von 
PERUTZ und seinen Mitarbeitern hervorgeht, besteht bei den allergischen Der
matosen eine erh6hte Parasympathicusansprechbarkeit. Auch KRONER bringt 
das Jucken bei Uberempfindlichkeitszustanden mit Storungen des autonomen 
Nervensystems in Zusammenhang. Es ware immerhin m6glich, daB Jucken 
auf zweierlei Art zustande kommt, nach TOROK durch unterschwellige Reizung 
des Bchmerzperzipierenden sensiblen Nervenapparates und ferner durch Er
regung der autonomen Nervenendigungen. 

Pharmakologische Beeinfinssnng del' Schwei.f3driisen. 
DaB physiologische Produkt der SchweifJdrusen ist der SchweiB. Die 

SchweiBdrusen sind tubul6se Schlauche, deren Ende einen Knauel bildet. 
Diese Schlauchkanale sind die sezernierenden Teile der SchweiBdriisen und 
bestehen aus einer inneren Schicht von hohen, absondernden Driisenzellen 
und einer auBeren Lage von flachen Zellen. Die um das Drusenepithel befind
liche Lage glatter Muskelfasern bewirkt, daB durch deren Kontraktionen das 
Sekret auf die Hautoberflache gepreBt wird. 

Die SchweiBdrusen sind an der ganzen Korperoberflache des Menschen 
vorhanden und sind besonders zahlreich an Handflachen und FuBsohlen, sehr 
sparlich an der Haut des Ruckens und des GesaBes verteilt. Sie fehlen an der 
Glans penis und an der Innenflache des Praeputiums, an der Innenflache der 

14* 
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Ohrmuschel; an den Augenlidern und in den Gegenden der Haut, wo Muskeln 
anliegen (zit. nach SCHWENKENBECHER). Fiir die experimentelle Physiologie 
ist es wichtig, daB nur der Mensch, das Pferd und .wahrscheinlich auch das' 
Schaf (METZNER) am ganzen Korper sichtbar schwitzen, wahrend Hund, Katze 
und Igel nur an den FuBsohlen, der Affe auch noch am Nasenriicken schwitzt. 
Rinder schwitzen an den haarlosen Partien um das Maul ("Flatzmaul"). Bei 
Kaninchen wurde eine SchweiBabsonderung nicht nachgewiesen. 

Der SchweiB selbst ist eine salzig schmeckende, weiBlich getriihte Fliissig
keit und hat einen je nach der Hautpartie stammenden verschiedenen Geruch. 
Sein spezifisches Gewicht schwankt zwischen 1,001 und 1,010 (E. FREUND 
[nach TONYEN 1,003-1,004]). Es ist nicht sicher festgestellt, ob sich das 
spezifische Gewicht bei Krankheitszustanden andert. Es ist erhaht bei Nephri
tiden und beim akuten und chronischen Gelenkrheumatismus. 

Der graBte Teil des SchweiBcs bestcht aus Wasser (97,5-99,5% HARNACK). 
Dieser Reichtum des Wassers steM mit einer der Hauptfunktionen des SchweiBes, 
durch Wasserverdunstung die Korpertemperatur zu regeln, in Zusammenhang. 
Denn "je groBer die molekulare Konzentration einer Lasung ist, um so groBer 
ist die Erniedrigung der Dampfspannung des Lasungsmittels" (HOBER). 

Die Menge der festen Stoffe betragt 0,44-2,28%, die Menge der Mineral
stoffe 7,8%0 (KITTSTEINER). NachKAsT bestehen die fest en Bestandteile haupt
sachlich aus Kochsalz,wahrend Phosphate und Sulfate im Vergleich zum Harn 
nur in ganz geringen Mengen vorhanden sind. Nach MELCZER besteht iiber die 
Halfte der organischen Substanzen des SchweiBes aus Carbamid. In 100 g 
SchweiB fand STRAUSS ungefahr 0,1 g Stickstoff, in maximo 0,185. Dabei 
spielt die Ausscheidung des Stickstojjes bei starkerem Schwitzen im Sticksto££
Stoffwechsel eine bedeutende Rolle, ganz besonders bei SWrungen der Nieren
funktion. Nach TALBERT, FINKLE und KATSUKI schwankt der Harnstoff-N 
des SchweiBes zwischen 24 und 112 mg%. Bei starker Muskelarbeit und auch 
nach starker Besonnung wird der SchweiB stickstoffreicher (DURIG, NEUBERG 
und ZUNTZ). Bei Nierenkrankheiten mit uramischen Symptomen fand STRAUSS 
Werte bis zu 0,280% Stickstoff. Die Analyse des PilocarpinschweiBes von 17 
gesunden Individuen ergab im Durchschnitt 0,687% Trockensubstanz, 41,7 mg% 
Reststicksto££, 25,3 mg% Harnstoff-Stickstoff, 0,310%' Kochsalz (BARNEY). 
Nach VOlT kommen auch geringe Mengen von Harnsaure im SchweiB vor. 

Mit Hilfe der colorimetrischen Harnsaurebestimmungsmethode von BENEDICT 
fand BARNEY im SchweiBe normaler Individuen minimale, nicht bestimmbare 
Mengen von Harnsaure. Er fand ferner, daB der Gesamtstickstoffgehalt des 
SchweiBes in 100 ccm mehr als das Doppelte des Reststickstoffes des Elutes 
betragt. Dieser Befund wurde von TALBERT, SILVERS und JOHNSON bestatigt. 
Diese Autoren fanden, daB Beziehungen zwischen Stickstoffgehalt des Harnes 
und SchweiBes unsicher sind, dagegen scheinen solche zwischen Blut und 
SchweiB zu bestehen. Der Stickstoffgehalt des SchweiBes ist unabhangig vom 
Chlorgehalt desselben. SCHNEIDER nimmt fUr Harnstoff eine regelmaBige Aus
scheidung von 3-5 g%o an. Auch ALDER vermiBte niemals Harnsaure im 
SchweiBe. 

PESKETT und RAIMENT fanden fiir Natrium 0,023-0,142%, fiir Kalium 0,008 
bis 0,039. 

BORCHARDT fand, daB der Natriumgehalt des SchweiBes (parallel mit seinem 
Chlorgehalt) zwischen 0,054-0,445%, der Kaliumgehalt zwischen 0,021-0,126%, 
der Calciumgehalt zwischen 0,0009-0,014% schwankt, K- und Na-Konzen
tration sind voneinander unabhangig. 

PESKETT und RAIMENT fanden unter verschiedenen Versuchs bedingungen 
folgende nach KRAMER und TISDALL bestimmte Werte: 
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Art des Versuches 
Gesamtmenge des 

Natriums I Kaliums 

1/2 Stunde Zweiradergometer 0,142 0,039 
20 Minuten Bad bei 1010 F 0,118 0,036 
15 Minuten Lichtbad von 1100 F 0,059 0,008 
1/2 Stunde Wellenbad 1000 F 0,029 0,037 

Bei Vergleich der Kationenkonzentrationen des SchweiBes mit denen des 
Blutserums fanden ROTHMAN und SCHAAF, daB die Na-Werte im SchweiB fast 
ausnahmslos niedriger sind als im Serum, die K-Konzentrationen aber im 
SchweiB erheblich hoher liegen. Die Ca-Konzentration im Blut und SchweiB 
zeigt keine groBe Differenz, ist aber im SchweiB durchschnittlich niedriger als 
im Blutserum. 

Nach den Untersuchungen von SCHWENKENBECHER und SPITTA betragt 
die durch die Haut zur Ausscheidung gelangende Kochsalzmenge etwa 0,33 g 
pro 24 Stunden. Bei Krankheiten, die mit starkem SchweiB einhergehen 
(M. Basedowii, Pneumoniekrise), steigt die Chloridabgabe, doch iiberschreitet 
sie nicht die Menge von 1 g NaCI pro Tag. 

Der Kochsalzgehalt des SchweiBes macht etwa 3/4 seines Aschengehaltes 
aus. Nach TALBERT und HAUGEN ergeben sich keine sicheren Beziehungen 
zwischen Chlorgehalt des SchweiBes und des Hames. Hingegen scheinen solche 
zwischen Blutchlor und SchweiBchlor zu bestehen. Nach MARCHIONINI betragt 
der NaCI-Gehalt des ekkrinen SchweiBes 0,204-0,642%, jener des apokrinen 
SchweiBes 0,08-0,462%, 

MARSCHAK und KLAus fanden, daB der prozentuale NaCl-Gehalt mit der 
Dauer des Schwitzens zunimmt, wobei eine Senkung des CI-Spiegels im Blute 
sta ttfindet. . 

Die Be£unde der chemischen Analysen von HARNACK, sowie von CAMMERER 
seien gegeniibergestellt (nach METZNER): 

I 
CAMMERER 

HARNACK 
I HeiBluftbad I Damp£bad Lichtbad 

Wasser. 990,9-991,6 979 983 992,4 
Fixa 9,1-8,4 21 17 7,6 
Organische Substanzen . 2,4-2,0 
Anorganische Substanzen 6,7-6,4 10,4 10,42 4,65 
KochSalz ....... 5,2 6,6 7,8 3,4 
Phosphorsaurer Kalk . . 0,2 
Phosphorsaures Magnesium 0,1 
Schwefelsii.ure. . . . 0,5--0,6 
Kali . 0,4--0,6 
Hamsto££ 1,2 0,5 0,31 
Hamstoff-Stickstoff . 
Ammoniak-Stickstoff 0,12 0,06 

Es wurde schon friiher erwahnt (vgl. S. 74), daB nach den Untersuchungen 
von SIEBURG und PATZSCHKE der Cholingehalt des SchweiBes kurz vor und 
unmittelbar nach Beginn der Menstruation um das 80-100fache vermehrt ist. 
Dies gibt eine Erklarung fiir die "zu allen Zeiten, bei allen Volkern angenommene 
"Giftigkeit des SchweifJes" Menstruierender. Landwirtschaft, Gartnereien, Catgut
und Konservenfabriken, Kellereien trugen ihr praktisch Rechnung. Nur die 
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offi:z;ielle Wissenschaft verhielt sich diesem Mysticismus gegeniiber schweigend" 
(POLANO und DIETL). SCHICK wies als erster auf das "Menotoxin" hin. Ob 
dieses Menotoxin iiberhaupt besteht, ob es mit Cholin identisch ist oder ob 
wahrend der Menstruation eine vermehrte Absonderung bestimmter Stoffe, die 
aber auch im Intermenstruum ausgeschieden werden - POLANO und DIETL 
denken dabei an Kreatinin und Kreatin - ist noch nicht sichergestellt. Es 
ist auch noch fraglich, ob bei Infektionskrankheiten spezifische Substanzen 
durch den SchweiB ausgeschieden werden. SALTER nimmt an, daB bei schwer 
Tuberkulosen Tuberkulin in den SchweiB iibergehen kann. Agglutinine fehlen 
stets im SchweiB, ebenso ist auch die W ASSERMANNsche Syphilisreaktion im 
SchweiBe von Luetikern negativ (SCHWENKENBECHER). 

Bei der Chromhydrosis laBt der gefarbte SchweiB farbige Flecken auf Haut 
und Wasche zuriick. Dunkle, blaue oder schwarze SchweiBe konnen durch 
Ausscheidung von Indigo, Pyocyanin oder Ferrophosphat bedingt sein (zit. 
nach TOROK). Bei der Trichomycosis palmellina F. J. PICK ist die rotliche und 
rotgelbe Verfarbung des SchweiBes durch die die Haare manschettenahnliche 
umkleidende Hiille von groBen kokkenahnlichen Gebilden bedingt (R. O. STEIN). 
Bei der Bromidrosis handelt es sich urn eine rasch einsetzende Zersetzung des 
SchweiBes durch Fettsauren an der Hautoberflache (JESIONEK). 1m AnschluB 
an Hamorrhagien kann es zu Beimengungen von Blut zum SchweiB kommen 
(H iimatidrosis) . 

Nach den Untersuchungen von ATZENI TEDESCO schwankt der refrakto
metrische Index des menschlichen SchweiBes zwischen 1,33421 und 1,33820. 
Unter verschiedenen Einfliissen kann diese GroBe urn minimale Betrage variieren. 

Beim PferdeschweiB betragt der mittlere EiweiBgehalt 2,75%, der Harn: 
stoffgehalt 0,14% (RITTER). 

Die Gefrierpunktserniedrigung des SchweiBes betragt im Mittel 0,237 0 

bis - 0,32, doch sind auch Werte von 0,08-1,000 angegeben worden (zit. 
nach E. FREUND). MARCHIONINI fand die Gefrierpunktserniedrigung des 
ekkrinen SchweiBes LI = - 0,2660 bis - 0,6640, die des apokrinen SchweiBes 
LI = - 0,0960 bis - 0,4820• 

ADOLPH zeigte, daB die Zusammensetzung des SchweiBes wahrend der 
Dauer der Sekretion erhebliche Schwankungen zeigt. Die Konzentration der 
Chloride ist zunachst gering und steigt innerhalb einer halben Stunde auf ein 
Maximum, welches bei verschiedenen Individuen eine annahernd gleiche Lage 
hat. Ahnlich verhalt sich auch die Zunahme des PH, welches fast zu gleicher 
Zeit wie die Chloridkonzentration sein Maximum erreicht. Der Aschegehalt des 
ArbeitsschweiBes betragt fiir 10 ccm SchweiB 0,403, wahrend der RuheperiodeO,323 
(TALBERT). CHEVENS und MUMFORD machten auf die Verschiedenheit der Haut
beschaftenheit und der Schwei{3sekretion aufmerksam. Sie kamen zur Aufstellung 
eines Index fiir die Verzogerung des Auftretens der SchweiBsekretion ("Factor 
of Sudorific Delay". Abgekiirzt F.S.D.). Dieser Index wird gewonnen, wenn 
man die Anzahl der Minuten, die bis zum ersten Auftreten der SchweiBsekretion 
vergehen, mit der Zahl der Grade iiber 900 F multipliziert, die zur Erzielung 
der ersten SchweiBsekretion notig waren. Die so gewonnene Zahl wird durch 
10 dividiert. Wenn also ein Individuum fUr 20 Minuten einer Lufttemperatur 
ausgesetzt wurde, welche wahrend dieser Zeit von 90 auf 1200 F wuchs, so ergibt 
. h . I d 20 X (120 - 90) D' W h nk d SIC em n ex 10 = 60. Ie gewonnenen erte sc wa en ann 

zwischen 6 und 253. Von EinfluB sind dabei der Zustand der endokrinen Driisen, 
die Beschaffenheit der Haut und das Alter. Dementia praecox-Fane haben einen 
Durchschnittsindex von 143, manische einen solchen von 46, normale einen 
von 54. 
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Praktisch ist der SchweiB ein Gemisch der Knaueldriisensekrete mit dem 
Hauttalg (0. SPRINZ), daher kommen im SchweiB NeutraI£ette, Cholesterin, 
fliichtige Fettsaure, aromatische Oxysauren, Citronensaure (LEAKE) usw. vor. 

Dber die Reaktion des SchweiBes unterrichten uns die neueren Arbeiten. 
Nach alteren Untersuchungen (1878) von LUCHSINGER und TRUMPY wurde 
angenommen, daB der SchweiB in den meisten Fallen alkalisck reagiere. Da 
sich die durch Titration gefundenen Werte namentlich bei schwach dissoziieren
den Sauren nicht mit den der aktuellen Reaktion decken, bestimmte BRILL 
die Wasserstoffzahl in der SchweiBfliissigkeit. Er konnte finden, daB die Wasser
stoffionenkonzentration zwischen 6 und 7 PH schwankt. Wahrend, wie friiher 
erwahnt, SCHADE und MARCHIONINI durch Gaskettenmessung ermitteIten, daB sie 
niemals aIkalische Werte erhieIten, sondern daB der PH zwischen 5,0-6,0 bzw. 
5,0-3,0 schwanke, beobachtete BRILL gelegentlich auch aIkalische Werte im 
SchweiB, eine Differenz, die BRILL darauf zuriickfiihrte, daB sie durch Beimen
gung der apokrinen bzw. ekkrinen Driisen bedingt sei. Dieser Ansicht glaube ich 
um so eher beipflichten zu konnen, als KORKISCH, der die Wasserstoffionenkonzen
tration im PferdeschweiB bestimmte, rand, daB der Pferdesckwei{3 stets alkalisck 
reagiert. Sein PH betragt 7,8-8,9. Nun bestehen zwischen dem Menschen 
und den Saugetieren nach den grundlegenden Arbeiten SCHIEFFERDECKERS 
beziiglich Verbreitung der beiden SchweiBdriisenarten, der apokrinen und der 
ekkrinen, prinzipielle Unterschiede. Wahrend die Tiere dem A-Driisentypus 
angehoren, ist der Mensch der ausgesprochene Vertreter des E-Typus. Beim 
Menschen £inden sich A-Driisen je nach Geschlecht und Rasse in wechseInder 
Menge, so daB die Annahme BRILLS, die Unterschiede der chemischen Reak
tion des SchweiBes sei durch die Beimengung des Sekretes der beiden Driisen
typen bedingt, an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Auch daB der AchselhOhlen
schweiB den niedersten, der SchweiB des Gesichtes den hochsten Sauregrad 
zeigt, laBt sich fiir diese Auf£assung heranziehen, da aus den Untersuchungen 
namentlich von KLAAR ersichtlich ist, daB das Axillarorgan des Menschen 
reichlich Driisen vom apokrinen Typus enthalt. 

Auch daB der durch Pilocarpineinspritzung gewonnene AchselschweiB des 
o£teren Werte zeigt, die nach der alkalischen Seite sich befinden (BRILL), 
spricht fiir diese Auffassung. Bei Ekzemen fand BRILL relative Chlorverminde
rung und starkste Alkalescenz (PH = 7,1) des SchweiBes, bei Psoriasis absolute 
Chlorvermehrung und saure Werte (PH = 6,5). 

Gleichzeitig mit BRILL untersuchten MARcmoNINI sowie HERRMANN und 
FURST die aktuelle Reaktion des menschlichen SchweiBes. Zunachst stellte 
MARCHIONINI fest, daB der ekkrine SchweiB stark sauer (PH = 3,8-5,6), der 
apokrine fast neutral (PH = 6,2-6,9) ist. Durch den ekkrinen SchweiB wird 
die Wasserstoffzahl der Hautoberflache nach der sauren Seite hin verschoben. 
Durch Verdunstung werden die Saurewerte erhoht. Verdunstet der apokrine 
SchweiB, so entsteht nach anfanglicher Acidose eine AIkalose. Infolgedessen 
zeigen Hautflachen mit ekkriner Versorgung stark saure, solche mit apokrinen 
Driisen schwach saure bis alkalische Werte. Weiters fand MARCmONINI, daB 
der durch Lichtbader hervorgerufene SchweiB stets deutlich saurer als der 
PilocarpinschweiB war. Die aktuelle Reaktion des letzteren liegt nahe dem 
Neutralpunkt. Wahrend der Sekretion pflegt die Aciditat des SchweiBes fort
wahrend abzunehinen. 

HERRMANN und FURST fanden eine regionare Verschiedenheit der Wasser
stoffzahl. Wahrend des Schwitzens erfolgt eine standige Abnahme der Aciditat 
des SchweiBes, wobei nach Beseitigung des schweiBerzeugenden Reizes eine 
neuerliche Zunahme erfolgt. Aus ihren Befunden zogen HERRMANN und FURST 
die therapeutische Konsequenz, durch Anregung der Sckwei{3sekretion mittels 
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Lichtbadern und Pilocarpininjektionen "die Regeneration eines minderwertigen 
Saureschutzes" (SCHADE und MARCHIONINI) zu bewirken. Die mit Schwitz
prozeduren behandelten Patienten mit Mykosen zeigten eine Besserung, zum 
Teil Abheilung ihrer Erscheinungen. Auch FaIle von Pityriasis versicolor, 
Pityriasis rosea und Parapsoriasis wurden gebessert bzw. geheilt, ebenso zwei 
Falle von Lichen ruber planus. Dagegen blieb die Psoriasis, die Alopecia areata, 
die Sycosis vulgaris und ein Fall von Fox-FoRDYCEScher Erkrankung un
beeinfluBt. 

PEMBERTON, CAJORI und CROUTER fanden, daB die aktuelle Reaktion des 
SchweiBes zwischen PH = 4,8-8,4 schwankt. Die saure Reaktion des SchweiBes 
ist nicht durch Kohlensaure bedingt. Doch konnten sie keinen Zusammenhang 
zwischen dem Gehalt an Fettsauren und Phosphorsaure des SchweiBes und 
seiner Reaktion finden. Der StirnschweiB ist alkalischer als jeder andere 
Schwei13. 

Wahrend, wie erwahnt, der Mensch an der ganzen Raut zu schwitzen im
stande ist, konnen Katzen und Runde nur an den haarlosen Stellen der Pfoten 
sicher SchweiB abgeben. Kaninchen, Ratten und Mause schwitzen iiberhaupt 
nicht (zit. nach MEYER-GOTTLIEB). 

Zur klinischen Untersuchung der SchweiBsekretion gab en KAUF und ZAK 
folgendes Verfahren an: Ein aschefreies Filter wird mit 1 % Silbernitratlosung 
getrankt und hierauf getrocknet. Dieses Filter wird durch 2· Sekunden auf 
die zu untersuchende Stelle aufgedriickt und im Tageslicht entwickelt. An 
den Stellen, wo die SchweiBsekretion erfolgt ist, bilden sich dunkle Chlorsilber
punkte. MINOR bepinselt die Raut mit 1,5% alkoholischer JodlOsung. Sobald 
der Alkohol verdunstet ist, werden die gepinselten Rautstellen mit Starke 
gepudert. Da Jod und Starke nur in wasseriger Losung die typische Jod
reaktion geben, tritt eine Blaufarbung dort ein, wo die SchweiBsekretion auftritt. 

Nach SCHWENKENBECHER betragt die taglich percutan abgesonderte Wasser
menge 600 g, also nahezu die Ralfte del' taglich ausgeschiedenen Rarnmenge. 
Bei starkerem Schwitzen nimmt die Blutmenge regelmaBig ab, es erfolgt eine 
Eindickung des Blutes. Zuerst gibt das Gewebe sein Wasser ab; sind die Wasser
reservoire der Gewebe erschopft, so gibt das Blut sein Wasser ab (WILBRAND). 
AuBer Wasser verschwindet auch EiweiB und Kochsalz aus dem Serum, wahl' end 
das Gewebe beim Schwitzen sein NaCI zahe festhalt. Nach den neueren Unter
suchungen von MOOG ist die Perspiratio insensibilis an den lebenden Zustand 
geblmden und keine passive Abdunstung. Wurde durch 2 mg Atropin die Knauel
driisensekretion zum Versiegen gebracht oder die SchweiBdriisenausfiihrungs
gange durch 30% Formalin verodet, so konnte er noch immer eine erhebliche 
Wasserabgabe feststellen. Andererseits fehIt iiber Narbengewebe die Perspira
tion. Durch Pinselung mit Ather und Alkohol konnte MOOG eine lokale Stei
gerung der Perspiration erzielen, ohne daB gleichzeitig die SchweiBsekretion 
erregt worden ware. Dagegen hemmt Chloroform diesen Vorgang. MOOG 
bezeichnet die Perspiration als aktiven physiologischen Vorgang, der unter 
spezieller Beteiligung der Epidermiszellen einhergeht. FLARER, der sich auch 
mit experiment ellen und klinischen Untersuchungen iiber die Perspiratio in
sensibilis des Menschen beschaftigte, fand, daB zwischen Rauttemperatur und 
Perspiration keine Beziehungen bestehen, wohl abel' hangt die Rautwasser
abgabe von der allgemeinen Korpertemperatur sehr abo Bestrahlung mit ultra
viokttem Licht ergab ein Ansteigen, Bestrahlung mit uItraroten Strahlen eine 
Verminderung, Bestrahlung mit Bogenlampe cine Zunahme der unmerklichen 
Wasserabgabe. 

Klinisch wurde beobachtet, daB Diabetiker (v. No ORDEN, SCHWENKEN
BECHER) und Odematose (PELLER und STRISOWER) nul' wenig oder gar nicht 
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schwitzen. NOORDEN bringt die geringe Neigung der Diabetiker zu schwitzen 
in Beziehung zur Polyurie: Die erhOhte Tatigkeit der Niere ist fiir die Untatig
keit der Haut verantwortlich. Auch bei Kranken mit Kreislaufstorungen setzt 
das Schwitzen erst mit der Diurese ein (KREHL, HEINEKE). PELLER und STRI
SOWER konnten feststellen, daB viele Diabetiker auch nach Aspirin oder Pilo
carpin sehr wenig schwitzen. Auch fanden sie, daB Hypothyreosen eine geringe 
SchweiBtendenz aufweisen. Nach den Untersuchungen von HOGLER und 
UEBERRACK tritt beirn normalen Menschen nach Schwitzen in der Regel eine 
Eindickung des Blutes ein. Das Verhalten des Organismus nach Schwitzen 
ist dem nach salzarmer Kost zu vergleichen, da es in beiden Fallen infolge des 
Wasser-Salzverlustes zu einer Entquellung der Blut- und Gewebskolloide 
kommt. MANGANOTTI weist auf gewisse Beziehungen hin, die zwischen Nieren
veranderungen und SchweiBdriisenveranderungen bestehen. Doch besteht dieser 
Parallelismus nur bei den degenerativen Veranderungen: die akute Glomerulo
nephritis zeigt konstante degenerative Erscheinungen an den SchweiBdriisen
epithelien. Bei den sklerotischen Nierenerkrankungen zeigen die SchweiB
driisen ein verschiedenes Verhalten: entweder sklerotische Veranderungen mit 
erheblicher Zunahme des Bindegewebes und dadurch bewirkter Zusammen
drangung, Atrophisierung der Tubuli in einem mehr oder weniger dichtem 
Gewebe, oder Atrophie mit Verkleinerung in toto ohne Bindegewebsreaktion 
oder normales Verhalten. 

Die Funktion der SchweiBdriisen ist eine doppelte: Die SchweiBdriisen 
sind A usscheidungsorgane fur Wasser, Salze und stickstoffhaltige Endprodukte 
des Stoffwechsels, andererseits Regulatoren der K6rpertemperatur, da sie durch 
Wasserabgabe und Verdunstung die Korperwarme beeinflussen. 

TONIJAN konnte beispielsweise jiingst bei Untersuchung des SchweiBes 
bei Kranken mit Pruritus cutaneus nachweis en, daB bei diesen Patienten der 
SchweiB einen hoheren Kochsalz-, Harnstoff- und Harnsauregehalt bei gleich
zeitiger Verminderung dieser Substanz im Urin aufweist. TONIJAN folgerte 
hieraus, daB einerseits der Pruritus cutaneus durch Ausscheidung harnfahiger 
Stoffe mit dem SchweiB entsteht, andererseits, daB die SchweiBdriisen vikari
ierend fiir die Nieren eintreten konnen und daB der Pruritus durch Verord
nung harntreibender Mittel und durch Verbot von Kochsalz, Fleisch usw. be
!ramp£t werden Mnne. 

Die Absonderung des Schweif3es ist eine echte Driisentatigkeit und nicht 
eine einfache Filtration. 1m Gegensatz beispielsweise zu der Harnausscheidung 
erfolgt sie durch Erregung reflektorischer Nerven und bis zu einem gewissen 
Grade auch unabhangig yom Blutdruck und Kreislauf. Ein direkter Beweis 
dafiir ist die SchweiBabsonderung nach . Nervenreizung. DIEDEN konnte fest
stellen, daB die SchweiBdriisen selbst nicht erregbar sind. Wurden die SchweiB
nerven voriibergehend gelahmt oder anatomisch geschadigt, so er£olgte keine 
SchweiBsekretion. DaB auch die SchweiBdriisen bei aufgehobener Blutversorgung 
sezernieren konnen, bewies LUCHSINGER durch Versuche an einer lu£tdicht 
eingeschlossenen Extremitat, iiber welche ein den Aortendruck weit iiber
steigeiider Luftdruck bestand, ferner daB 20 Minuten nach Amputation eines 
Beines KENDALL und LUCHSINGER, sowie MAx LEVY durch Reizung des 
Ischiadicusstump£es noch eine SchweiBsekretion auslOsen konnten. 

Doch spielt auch die Blutversorgung fiir die Driisentatigkeit eine Rolle. 
So kOIU).te KITTSTEINER beobachten, daB Temperaturerniedrigungen, die mit 
Stromverlangsamung einhergehen, die SchweiBabsonderung vermindern. An
dererseits regt gute Erwarmung die SchweiBsekretion an (DIEDEN). Blutleere 
hemmt die SchweiBsekretion, wobei aber die sezernierenden Zellgebilde an
standslos stundenlang eine Blutleere vertragen konnen (JURGENSEN). 



218 A. PERUTZ: Die Pharmakologie der Haut. 

Die Tatigkeit der SchweiBdriisen wird durch einen nervosenMechanismus 
geregelt. Sie wird erregt durch zentrale Reize, durch Reflexe und durch direkte 
periphere Reiz:e. 

Klinische Beobachtungen fiihrten zur Annahme, daB die SchweiBsekretion 
unter cerebralem EinflufJ stehe. Wiewohl schon VULPIAN und FRAN90IS FRANCK 
durch Rindenreizung bei der Katze eine geringe SchweiBabsonderung an den 
Pfoten beobachteten, brachten erst die Arbeiten von BECHTEREW und seines 
Schiilers GRIBOJEDOW den Nachweis, daB der Nervenapparat fUr die SchweiB
sekretion an der Oberflache des Gehirns beginnt. MUNK, der feststellte, daB 
nach elektrischer Reiz:ung der Medulla oblongata ein Schwitzen auftrat, be
zeichnet die Medulla als Durchgangsstation fiir samtliche SchweiBnerven. 
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Abb.22. Schematische Darstellung der um den III. Ventrikel gelagerten Zentren unter Beriick
sichtigung ihrer Funktion. Die linke Seite gibt einen oral, die rechte Seite einen mehr kaudal 
gelegenen Frontalschnitt wieder. In Schragdruck sind jene Kerne angegeben, die auf Grund der 

anatomischen Gestaltung ihrer Zellen als vegetativ zu bezeichnen sind. (Nach L. R. MULLER.) 

F_ WINKLER kam auf Grund seiner tierexperimentellen Untersuchungen zu dem 
Ergebnis, daB vom medialen basalen Anteil des Frantalhirns die SchweiBbahnen 
ihren Ursprung nehmen ; er konnte sie bis in die Gegend der Regio subtha
lamica verfolgen und ihre weiteren Beziehungen zur Medulla durch die Pedun
culi feststellen. Nach den Untersuchungen von KARPLUS und MEIDL ist das von 
diesen Autoren in der Regia subthalamica gefundene subcorticale Sympathicus
zentrum das eigentliche cerebrale Zentrum fiir die SchweiBsekretion. Reizung dieser 
Stelle im Zwischenhirn, die in der Nahe der "Warmecentra" liegt, ruft nach 
KARPLUS und KREIDL neb en Pupillenerweiterung auch eine starke SchweiB
absonderung hervor. Dieses Zentrum spielt bei der Erscheinung des "psychi
schen SchweifJes" eine Rolle. Es vermittelt die vom Cortex cerebri ausgehenden 
Erregungen auf die SchweiBdriisen. 

Die klinischen Untersuchungen von GERSTMANN, sowie von BIKELES und 
GERSTMANN an Kranken, die Storungen der SchweiBsekretion bei cerebralen 
Hemiplegien hatten, haben ergeben, daB die SchweifJbahnen im Ruckenmark 
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einen geschlossenen und zusammenhiingenden Verlauf nehmen, was sich auch 
mit den alteren Untersuchungen von H. SCHLESINGER deckt. 

Die Nerven der SchweiBdrusen entspringen aus dem thorakalen und obersten 
lumbalen Abschnitt des Ruckenmarkes. Die Ursprungszellen liegen im Seiten
horn der grauen Substanz. Von hier treten die SchweiBnerven (vgl. Abb.23) 
durch die Rami communicantes in den Grenzstrang uber und enden in dessen 
Ganglien als praganglionare Fasern. Die dort entspringenden postganglionaren 
SchweiBnerven gelangen dann teils auf dem Wege des Halssympathicus zu den 
SchweiBdrusen des Kopfes, teils im AnschluB an die peripheren somatischen 
zur Haut der Glieder und des Rumpfes (zit. nach v. FREY-REIN) . 

Die Funktionen der SchweiBdrusen werden durch gewisse Hirnpartien 
geregelt. PARI ist der Ansicht, daB die calorische SchweiBsekretion durch ein 
iibergeordnetes cerebrales und durch ein untergeordnetes medullares Zentrum 
reguliert wird. Eine solche regulierende Rolle kommt den basalen und medialen 

Abb.23. Schematische Darstellung des Reflexes, der zur Schweillabsonderung fiihrt. 
Blau: sensibler, zentripetaler Schenkel, rot: praganglionare Bahn, griin: postganglionare Bahn des 

zentrifugalen Schenkels. (Nach L. R. MULLER.) 

Teilen des Zwischenhirns zu. Auf Grund der Befunde von ISENSCHMID und 
KREHL sowie ISENSCHMID und W. SCHNITZLER ist das Warmezentrum in das 
Tuber cinerum zu verlegen. Nach der Anschauung von H . H. MEYER diirfen 
wir uns das Warmezentrum nicht einheitlich vorstellen. Es besteht vielmehr 
aus einem Warme- und einem Kiihlzentrum, von denen das erstere sympathischer, 
das zweite parasympathischer Natur ist. Typische Sympathicusgijte wie Tetra
hydro-{1-Naphthylamin, Adrenalin, Cocain, Ephedrin und Coffein wirken tem
peratursteigernd, wahrend Parasympathicusgijte wie Pilocarpin, Pikrotoxin, San
tonin, Akonitin, Veratrin, Digitalis temperaturherabsetzend wirken. Das sym
pathische System lOst Stoffwechselprozesse aus, bei denen Warme frei wird, 
das parasympathische System bewirkt warmebindende Stoffwechselumsetzungen. 
Aus diesen Tatsachen schlieBt H. H. MEYER, daB das warmeregulierende Zentrum 
eine doppelte Funktion besitzt, daB es aus einem gekoppelten Warme- und 
Kiihlzentrum besteht. In neueren pharmakologischen und physiologischen Unter
suchungen beschaftigte sich BUNICHI HASAMA mit dem EinfluB verschiedener 
Krampfgifte auf das SchweiBzentrum im Zwischenhirn, da genaue Beobachtungen 
uber das mit den Warmezentren in innigem Zusammenhang stehende SchweiB
zentrum bisher noch nicht vorlagen. HASAMA konnte auf pharmakologischem 
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Wege den Beweis erbringen, daB das von KARPLUS und KREIDL als dominierendes 
Zentrum fiir die SchweiBabsonderung angegebene Gebiet am Zwischenhirn den 
Ort darstellt, wo schweiBtreibende Mittel ihren EinfluB ausiiben. Wie erwahnt, 
liegt es im Infundibulum, im Tuber cinereum und in dessen unmittelbar benach
barten Teilen und ist wahrscheinlich mit dem hypothetischen Kiihlzentrum 
(H. H. MEYER) identisch. Nach HASAMA machen die Krampfgifte Pikrotoxin, 
Coramin, Guanidin und Strychnin bei Katzen betrachtliche SchweiBabson'derung 
an allen vier Pfoten. Ferner veranlassen sie eine Temperatursenkung. Nur 
Strychnin bildet insoferne eine Ausnahme, als es Temperatursteigerung hervor
ruft. Bei spinalen Katzen ma'chen die genannten Pharmaka keine SchweiB
sekretion, wohl aber schwitzen die Tiere nach Strychnin, da es an den SchweiB
zentren des Riickenmarks anzugreifen scheint. Direkte Applikation von Pikro
toxin, Guanidin und Coramin auf die Infundibulargegend rufen in subcutan 
noch unwirksamen Dosen auffallende SchweiBsekretion sowie Temperatursenkung 
hervor. Dagegen macht Strychnin bei gleicher Applikation keine oder nur 
voriibergehende SchweiBsekretion. Direkte Applik:ation dieser Substanzen an 
verschiedene andere Hirnteile (Pons, Pedunculi cerebri usw.) fiihren weder deut
liche SchweiBsekretion noch Temperatursenkung herbei, bisweilen eher eine 
Temperatursteigerung. Auf Grund dieser Versuche nimmt HASAMA das peri
infundibuliire und da8 8uprachia8mati8che H ypothalamu8gebiet als Zentral8telle fur 
die SchweifJ8elcretion an. Es lokalisiert sich zwischen caudalem Teil vom Corpus 
mamillare und den vorderen Teilen des Chiasma. HASAMA vermutet, daB auch 
die H. H. MEYERSchen Kiihlzentren in dieser nervosen Zone liegen. Die zentrale 
Verkniipfung der beiden Zentren weist damuf hin, daB zwischen SchweiB
sekretion und Temperatursenkung ein inniger Zusammenhang besteht. 

Die nervosen Impulse werden, wie dies GREVING· annimmt, in ihrem zentri
petalen Schenkel iiber die Temperaturnerven der Haut zum Riickenmark, und 
von dort im Tractus spinothalmicus zum Thalamus geleitet. Vom Thalamus 
zieht ein Teil der Fasern zur Hirnrinde, wo es zur bewuBten Kalte- und Warme
empfindung kommt. Ein anderer Teil gelangt zu den Warmezentren des Hypo
thalamus und wirkt so reflektorisch auf die Warmeregulation. 

Nach den Untersuchungen von LANGLEY erfolg-t die Innervation der 
SchweiBdriisen durch sympathische Nerven, was auch E. SCHILF auf Grund 
physiologischer Untersuchungen bestatigte. Die SchweiBfasern verlassim das 
Riickenmark nicht in derselben Hohe wie die spinalen Nerven, sie kommen aus 
einem anderen Teil des Riickenmarks, ziehen iiber den Grenzstrang und mischen 
sich mehr peripherwarts den spinalen Nerven bei (SCHILF). 

Das Schwitzen kommt normalerweise fast nur durch Erregung der cere
bralen und spinalen SchweiBzentren zustande. Die physiologisch wichtigsten 
Erreger der SchweiBsekretion ist die Warme. Der Warmereiz greift beim Men
schen in der Regel zentral, d. h. durch Erhohung der Bluttemperatur an. KUHN 
wies diese zentrale Wirkung der erhohten Bluttemperatur durch seine Methode 
der Carotidenerwarmung nach: Infolge Steigerung der Gehirntemperatur kam 
es bei jungen Katzen zu Rotung der Pfoten und Auftreten von SchweiBtropfen. 
Um beim Menschen einen SchweiBausbruch auszulOsen, bedarf es einer Erhohung 
der Korper- bzw. Bluttemperatur um durchschnittlich etwa 0,340 C (zit. nach 
A. Lowy). Jede Temperatursteigerung des Korpers ruft SchweiBabsonderung 
hervor. Das Schwitzen bei hoher Temperatur ist ein iibe:.; das Riickenmark 
ziehender Reflexvorgang (DIEDEN). Aber eine ganze Reihe anderer sensibler 
Reize konnen die spinalen SchweiBzentren erregen (z. B. SchweiBausbruch beirn 
Brechen, AngstschweiB bei psychischen Erregungen). 

Auch an den peripheren Endapparaten wird die Tatigkeit der SchweiB
drUsen durch Warrne angeregt. 
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Die Ritzeempfindung kommt durch gleichzeitige Erregung von Warme
und Kaltenerven zustande (ALRUTZ). SCHWENKENBECHER nimmt zur Erklarung 
dieser Erscheinung an, daB ein Reiz, der gleichzeitig beide einander gegensatz
liche Arten von Nerven erregt, zur AuslOsung eines reflektorischen SchweiBes 
in der gereizten Ktirperregion weniger wirksam ist als ein Reiz, der die Warme
nerven allein erregt. 

Arzneimittel, welche ein Schwitzen hervorrufen (Diaphoretica), konnen da
her zwei Angrif£spunkte hahen, einmal die spinalen Zentren, andererseits die 
peripheren Endapparate. 

Zu den zentral wirkenden Diaphoreticis gehOrt das Strychnin,. der Oampher, 
das Picrotoxin und die Ammonialc8alze. AIle diese Substanzen, von denen 
Campher und Liquor ammonii acetici £riiher vielfach als Schwitzmittel ver
wendet wurden, regen die SchweiBdriisentatigkeit an. Wird aber eines dieser 
Mittel an einer Katze appliziert, der vorher der Nervus ischiadicus durchschnitt~n 
wurde, so tritt an dieser Pfote das Schwitzen nicht auf (LUCHSINGER). 

Zu den peripher angreifenden Mitteln gehtirt das Muscarin, das Physo
stigmin und das Pilocarpin. Auch wenn der Nervus ischiadicus durchschnitten 
war, erweist sich das Pilocarpin noch an der Katzenpfote wirksam (LUCH
SINGER). Ahnlich wie Pilocarpin wirkt auch das Alkaloid der ArecanuB Are
colin und das Nigellin, aus dem Samen von NigelIa sativa- (PELLACANI). Beirn 
Pferde bewirkt nach LANGLEY und BENNETT Arecolin die starkste SchweiB
sekretion, Pilocarpin wirkt weniger stark. 

Beziiglich der Innervation der SchweiBdriisen laBt sich, wie erwahnt, sagen, 
daB sie vom Sympathicus versorgt werden. Doch werden sie pharmakologisch, 
wie aus dem eben Gesagten ersichtlich ist, durch die parasympathisch wirken
den Gifte, durch Pilocarpin, Physostigmin und Muscarin erregt. Der Unter
schied zwischen den physiologischen und den pharmakologischen Versuchs
ergebnissen ist bisher nicht geklart. Uber die Wirkung des Adrenalins ist zu 
sagen, daB es weder beim Menschen noch am Pfotenballen der Katze schweiB
treibend wirkt (MEYER-GOTTLIEB), auch nicht nach vorhergegangener Durch
strtimung mit ergotinhaltigen Ltisungen (PESERICO und STELLA), daB es aber 
nach den friiher mitgeteilten Untersuchungen von LANGLEY und BENNETT 
beim Pferd eine SchweiBsekretion anregt. DIEDEN beobachtete zwar nach sub
cutaner Einspritzung von Adrenalin in die Katzenpfote ein Auftreten einer 
SchweiBsekretion, doch laBt sich diese Sekretion auch durch Einspritzungen 
einfacher wasseriger Losungen hervorrufen. Interessant ist das Verhalten der 
Scha£e. MUTO konnte zeigen, daB Adrenalin imstande ist, schweiBtreibend 
zu wirken, wahrend Pilocarpin unwirksam ist. Die Hautdriisen des Frosches 
(0. EHRMANN), sowie die der Krote (H. W ASTL) reagieren gleichfalls auf Adre
nalin. Reizte SPERANSKAJA-STEPANOWA die Rautdriisen des Frosches lokal, 
z. B. mit Bariumchlorid, so sprachen jene Driisen, deren Verbindung mit 
dem sympathischen Ganglion intakt war, viel deutlicher auf den Reiz an als 
solche, welche von dem peripheren Neuron abgetrennt waren. Durchschneidung 
der praganglionaren Fasern ist ohne merklichen Erfolg. Periphere lokale Reizung 
oder Reizung der entsprechenden zentralen Nervenenden ergab eine Ausbreitung 
der Driisenerregung auch auf nicht direkt zugehOrige Driisengebiete. 

Die Beobachtung von O. FORSTER, daB nach Reizung der dorsalen Riicken
markswurzeln eine Hemmung der SchweiBsekretion an der Raut des Menschen 
stattfinde, wurde von HARA in Versuchen an Katzen bestatigt. -

Obwohl also die Innervation der SchweIBdriisen anatomisch durch den Sym
pathicus erfolgt, wirkt das starkste sympathicotrope Mittel Adrenalin auf die 
SchweiBdriisen gar nicht ein. Nun konnte aber FREUND beobachten, daB bei 
den mit Adrenalin lokal durch Iontophorese behandelten Stellen im- Schwitz-
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kasten eine bedeutend starkere SchweiBabsonderung erfolgte- als an anderen 
Korperpartien. 

BILLIGHEIMER kam. auf Grund klinischer Beobachtungen zur Ansicht, daB 
die Innervation der SchweiBdrusen· auf sympathischem und parasympathi
schem Wege erfolge. Die hemmenden Fasern verlaufen im Vagus, die fordern
den in beiden Systemen. L. R. MULLER meint, daB die Verhaltnisse bei der 
Schweillsekretion ahnlich wie bei der Speichelsekretion vorliegen. Die Speichel
drusen liefern auf Reizung der parasympathischen Chorda tympani oder nach 
Einspritzung des parasympathisch wirksamen Piloca.rpins SpeicheI. Aber auch 
nach Reizung des HaIssympathicus erfolgt eine Speichelsekretion. AhnIiche 
Verhaltnlsse konnte PERUTZ auch bei den Urethraldrusen feststellen: Intra
urethrale Einspritzung sowohl von Pilocarpin aIs auch von Adrenalin regte 
die Tatigkeit dieser Drusen an, so daB es zu einer Sekretion aus der Harn
rohre kam. Zur Erkliirung dieser Erscheinung wies PERUTZ darauf hin, daB, 
wie Lowy feststellte, die Schweillsekretion und auch die Sekretion der iibrigen 
hier erwiihnten Drusen nicht kontinuierlich ist, sondern nur auf Reize erfolgt, 
sie daher auch nicht der steten Regelung durch einen sympathisch-para
sympathischen Antagonismus bedarf. 

Bezuglich Speicheldrusensekret ist festgestellt, daB ein Unterschied im 
Speichel besteht: Der durch Vagusreizung entstandene Speichel ist diinn und 
flieBt reichlich, dagegen ist der Sympathicusspeichel zahflussig und flieBt spar
lich. BILLIGHEIMER macht auch fiir den Sympathicus- und Vagu88chweif3 
Unter8chiede: Der reichlich diinne SchweiB ist auf einen parasympathischen 
Reiz zuriickzufiihren, wahrend der sparliche zji,he SchweiB (Ang8t8chweif3, 
Tode88chwei(3) durch Sympathicusreizung entstehen durfte. 

Auf dem Wege der Warmeregulierung wirken aIs Diaphoretica die Sali
cylate und die Antipyretica. Nach WIECHOWSKI ist die Wirkung 8chweif3treibender 
Tees (Sambucus, Tilia, ChamomiIIa) nicht allern darauf zuruckzufiihren, daB 
Warme dem Korper zugefiihrt wird, sondern dadurch, daB die Empfindlich
keit des Schwitzapparates erhOht wird. Die glykosidhaltigen Extrakte dieser 
Substanzen erhohen, innerlich eingenommen, die Schweillsekretion bei Gesunden 
und Kranken. Diese Glykoside haben die experimentell nachgewiesene Fahig
keit, fiir sympathische Reize und fiir AdrenaIin zu sensibilisieren (WIECHOWSKI). 
Bei Hypothyreosen konnten PELLER und STRISOWER durch Thyreoidea
darreichung die Schweillsekretion anregen. Da die Unabhangigkeit der Diaphorese 
vom Wassergehalt des ofteren betont wurde, ist die Auffassung, daB der Ausfall 
der Schilddrusenfunktion eine Hypofunktion der Schweilldrusen bedingt (PELLER 
und STRISOWER), sehr wahrscheinlich. Durch Thyreoideazufuhr wird dann die 
SchweiBdrusenfunktion wieder angeregt. 

Substanzen, welche eine Hemmung des Schwitzens veranlassen, sind die 
Antihydrotica. Ihr Angriffspunkt kann ebenfalIs ein zentraler oder peripherer 
sein. 

Uber die Pharmakologie der zentralwirkenden Antihydrotica wissen wir sehr 
wenig. Die Ca;mpher8iiure, ein Oxydationsprodukt des Camphers, dessen anti
hydrotische Wirkung ubrigens zweifelhaft ist (SCHON), wirkt zentral. Nach 
KATZ soll das Salvy8at die Schweillzentren im ZentraInervensystem beein
£lussen. Die schweiBhemmende Wirkung der Salbei beruht auf ihrem Gehalt 
an SalbeiOl. Ob die schweiBhemmende Wirkung zentral oder peripher bedingt 
ist, ist noch unerwiesen (R. WEISS). Die 8chweif3kemmende Wirkung des Thal
liumB, wie sie von einigen Autoren klinisch beobachtet wurde, diirfte nach den 
Untersuchungen von BUSCHKE zentral bedingt sein. Sehr interessante Unter
suchungen uber die antihydrotischen Wirkungen von Zuckerinjektionen stammen 
von PELLER und STRISOWER. Sie fanden, daB intramuskulare Injektionen hyper-
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tonischer ZuckerlOsungen antagonistisch fiir zentral angreifende Diaphoretica 
(Aspirin, Fo!. tiliae) und im. geringen AusmaB auch fiir pefipher angreifende 
Mittel (pilocarpin, Physostigmin) einwirken, so daB die Wirkung intramuskularer 
Zuckereinspritzung quoad SchweiBbehinderung hauptsachlich zentraler Natur ist. 

Ein peripher angreifendes Antihydroticum ist das Atropin. Wird Atropin dem 
Korper einverleibt, so ist neben der Beeinflussung der Speichel- und Tracheal
driisen die Wirkung auf die Schwei{JdrUsen aIs eine der ersten Funktionen des 
Atropineffektes zu beobachten. Atropin ist imstande, die durch Pilocarpin 
angeregte SchweiBdriisentatigkeit prompt zu beheben. Die Affinitat des. Bella
donnaalkaloids zu den Nervenendigungen ist so gro.B, daB relativ kleine Atro
pinmengen geniigen, um die starkste Pilocarpinwirkung aufzuheben (MEYER
GOTTLIEB), 

Peripher schweiBhemmend wirkt die aus dem Larchenschwamm herge
stellte Agaricinsiiure, der wirksame Bestandteil des Agaricins. Obwohl diese 
Substanz, wie aus den HOFMEISTERschen Untersuchungen ersichtlich ist, keine 
Verwandtschaft mit dem Atropin zeigt, ist ihre Wirkung auf die SchweiBsekre
tion wie die einer geringen Atropingabe. Da.B die_ Wirkung des Agaricins peri
pherer Natur ist, beweist, daB sie auch dann auf tritt, wenn die zu den Driisen 
verlaufenden Nerven durchschnitten werden. Vom Atropin unterscheidet sich 
die Wirkung auch noch dadurch, -daB sie keinen EinfluB auf die Speichel
und Tranendriisen hat, die Pupillen nicht erweitert, die Hemmungsnerven des 
Herzens nicht lahmt. Auch die Hautsekretion der Frosche wird durch die 
Agaricinsaure wie durch Atropin beeinflu.Bt: Die Haut dieser T~ere wird erst 
klebrig, dann vollstandig trocken und ist ganz glatt anzufiihlen. 

Ganz eigenartig ist ein Bericht von V:qLARE~ und EVEN, die als starkstes 
Mittel gegen die Schwei.Bausbriiche der Phthisiker das Acetylcholin empfahlen. 

Die Adstringenzien (Gerbsaure) und die adstringierenden Antiseptica 
(Formaldehyd), welche zur lokalen auBerlichen Behandlung der Hyperhidrosis 
Verwendung finden, wirken als Gerbmittel und beeinflussen die sezernierenden 
Zellen selbst. In diese Gruppe gehort-auch die lokal anzuwendende Jodtinktur, 
die ANDRUSZEWSKI als Antihydroticum empfiehlt. Die Ursache -der adstrin
gierenden Wirkung der Gerbmittel liegt in der tiefgehenden Einwirkung des 
'fannins und des Formalins -auf die EiweiBkorper und in der Verhinderung ihrer 
Quellung. Der Angriffspunkt des Tannins ist der ganze Biuretkomplex' der 
N-haltigen Stoffe (RAKUSIN). Samtliche Stickstoffgruppen des EiweiBes 
werden mit, Ausnahme des Tyrosins durch Tannin gebunden. Nach RAKUSIN 
verhalt sich das Formaldehyd gegeniiber Proteinen wie den inneren Anhydriden 
gegeniiber: durch Formalin wird die Carboxylgruppe, die mit der NH2-Gruppe 
verbunden war, in Freiheit gesetzt und das EiweiB erhalt dadurch Eigenschaft-en 
einer Saure. Die Tanningerbung ist ein umkehrbarer ProzeB, wahrend die 
Gerbung mit Formaldehyd ein irreversibler chemischer Vorgang ist. 

Pharmakologie der Haare. 
W ohl auf keinem anderen Gebiete der praktischen Therapie hat sich eine 

derartige Kritiklosigkeit so unangenehm bemerkbar gemacht wie bei Ver. 
ofientlichungen iiber die Behandlungder iIaare. Man muB staunen, wenn 
man die jeder pharmakologischen und physiologischen Grundlage entbehrenden 
Anpreisungen gewisser auch arztlicher Berichte liest und die fast suggestive 
Naivitat beobachtet, mit ,welcher diese Berichte "nachgepriift" und weiter 
empfohlen werden. Sie _ erwecken oft den Eindruck, daB nicht ,nur geschaft
liche Interessen, sondern Unkenntnis die Veranlassung'mancher "wissenschaft. 
licher Arbeit" war. Es mag vielleicht bis zu einem gewissen Grade zur 
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Entschuldigung dienen, daB eine exakte Beobachtung der Wirkung eines "Haar
wuchsmittels" recht schwer ist und daB man oft nur die Angaben des damit 
Behandelten auf Treu und Glauben hin als wissenschaftliche Beobachtung hin
nehmen muB. 

Es war daher sehr verdienstvoll, daB FUHS eine Grundlage schuf, um 
zunachst die Wachstumsgeschwindigkeit der Haare festzustellen. Folgende 
Tabelle gibt die Befunde von FUHS wieder. Das Haarwachstum ist fUr einen 
Monat in Millimeter angegeben: 

Lebensjahr Vorderhaupt Wirbel 
I 

Rinterhaupt 
I 

Schlafe 

5. Jahr 7,6 8,0 12,0 9,2 
10. " 

8,8 1l,2 9,0 6,8 
15. 

" 
1l,6 12,0 12,0 10,0 

20. 
" 

10,4 10,4 1l,6 10,0 
25. 

" 
13,2 10,4 ' 11,6 11,6 

30. 
" 

10,4 1l,6 12,4 1l,2 
40. 

" 
8,4 10,0 8,8 9,2 

50. 
" 

9,2 7,6 9,2 10,0 
60. " 

8,0 8,4 7,6 6,8 

Die Wichtigkeit dieser Befunde ergibt sich aus der Tabelle selbst. Altere 
Untersuchungen (OLSHAUSEN) zeigten, daB bei Kindern die Haare durchschnitt
lich 0,3 mm pro Tag wachsen. BERTHOLD fand an den Barthaaren eines 46jiihrigen 
Mannes folgende Wachstumsgeschwindigkeit beim Schnitt nach: 

36 Stunden 24 Stunden 12 Stunden 
pro Tag 0,39 mm 0,46 mm 0,62 mm 
pro Jahr 142 mm 168 mm 226 mm 

BERTHOLD bestimmte gewichtsmaBig die Barthaarproduktion im Friihjahr 
und Sommer und in den Herbst- und Wintermonaten. Sie betrug im Friihjahr 
und Sommer 8,505 g, im Herbst und Winter 8,126, was einem Verhaltnis 
105: 100 entspricht (zit. nach METZNER). Dieser Befund stimmt. mit den 
Angaben von FUHS iiberein, der auch keine nennenswerten Unterschiede in der 
Wachstumsgeschwindigkeit zwischen Winter und Sommer fand. 

Nach DANFORTH, dem wir eine Reihe wichtiger Untersuchungen iiber. die 
Hypertrichosis verdanken, entspricht das Haarwachstum ungefahr der Dicke 
des Haares. Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob der Follikel mit aus
gewachsenem Haar eine Ruhepause durchmacht, ehe sich ein' neues Haar 
bildet. TROTTER fand in sieben Tagen folgendes Wachstum: 

Achselhaare. 
Scheitel .. 
Bein ... . 
Arm ... . 

2,97 mm 
2,73 " 
1,62 " 
1,52 " 

GrovANNINlfand in mikroskopischen Schnitten von Follikeln, deren Haare 
er ausgezogen hatte, eine Neubildung nach 41-72 Tagen. Ohr- und Augen
brauenhaare wachsen acht Wochen lang und bleiben noch drei Monate bis zum 
Ausfallen stehen. Arm- und Beinhaareblieben wenigstens 11 Wochen, nachdem 
ihr Wachstum vollendet war, im Follikel stehen. Auch nach SEYMOUR besteht 
kein Unterschied zwischen Sommer- und Winterwachstum. Er konnte' also 
nicht bestatigen, daB die" Haare im Sommer schneller wachsen. 

TIber die Lebensdauer der menschlichen Terminalhaare berichtet PINKUS, 
daB bei 16 im Friihjahr entstehenden Haaren das Wachstum 210 Tage, bei 7 im 
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Herbst entstandenen Haaren das Wachsen 189 Tage betrug. Nach TROTTER 
ist an symmetrischen Stellen das Haarwachstum gleich. 

Bei tierexperimentellen Untersuchungen muB auf die wichtigen Beobach
tungen von KONIGSTEIN, die LINSER bestatigte, geachtet werden,' daB bei 
Kaninchen "Haarwachstumzentren" vorhanden sind.. Bei den Laboratoriums
tieren wachst das Haar nach dem Scheren nichtgleichmaBig nach (J ESSNER, 
LOWE und FAURE, JAFFE), sondern nur an einzelnen kleineren oder gra13eren 
Inseln, die sich allmahlich vergraBern und so die kahlen Stellen bedecken. 

Diese hier ausfUhrlicher angegebenen Zahlen sind insofern von Wichtigkeit, 
als sie bis zu eincm gewissen Grade Standardwerte abgeben kannen fUr die 
Priifung haarwachstumsfardernder Agenzien. 

Untersuchungen iiber einige physikalische Eigenschaften der menschlichen 
Haare wurden von BASLER vorgenommen. Obwohl seine Befunde von TANZER 
angezweifelt wurden, seien sie doch hier kurz mitgeteilt. Vor BASLER konnte 
CHENG bei seinen Untersuchungen 'iiber die Dehnbarkeit des Haares feststellen, 
daB das normale Haar bis zu 50% langer werden kanne, nichtaber entfettete 
Haare, so daB er entjettete Haare als minder widerstandsjahig bezeichnete. 

BASLER bezeichnet als Dehnungsgewicht jenes Gewicht, welches notwendig 
ist, urn das Haar auf seine doppelte Lange auszudehnen. Er berechnet es nach 
folgender Formel 

D = L (Haarlange) x H (Kiaft). 
(Verlangerung) 

Er rand D = 0,5-1,6 kg pro Haar. Aus seinen Untersuchungen ergibt sich, 
daB das Haar 20mal so elastisch wie ein gleichdicker Zinkdraht ist. Seine Trag
kraft ist gleich der von Zink. Bei Priifung der. W urzeljestigkeit fand er, daB, 
urn ein Haar auszureiBen, das durchschnittliche Gewicht bei 

betragt. 

Chines en . . .. . . . 48,4 g 
Europaern . . . . . . 31,8 g 

Nach einer verbesserten Methode untersuchten BASLER und LI die Wurzel
festigkeit der Chinesenhaare und fanden: 

I 
Beim Mann Bei der Frau 

Wurzelfestigkeit 
Mittelwert I Variations breite Mittelwert IVariationsbreite 

Stirn und Scheitel 63,19 10-98 51,99 15-90 
Schlafe 46,69 10-90 58,49 10-75 
Hinterhaupt . .. 65,59 15-90 54,79 40-75 
Unterarm 14,09 5-30 13,09 5-30 
Unterschenkel 28,99 5--70 Nacken 63,59 20-90 

Der Durchschnittswert der Wurzel£estigkeit ist am Nacken haher als bei 
Europaern, bei denen er nur 37,7 g betragt. Dagegen sitzen die Korperhaare 
beim Europaer fester: am Unterarm 15-20 g, am Unterschenkel 40-50 g. 
An der SchlMe sitzen die Chinesenmannerhaare weniger fest als die Chinesen
frauenhaare; an allen anderen Karperstellen ist -die Festigkeit der mannlichen 
Haare groBer .. 

Uber die Biochemie der Haare berichten die Arbeiten von IKEUCHI, der den 
Calciumgehalt untersuchte. Er fand den Calciumgehalt bei 

schwarzen Kaninchenhaaren 0,17-0,30% 
weiBen Kaninchenhaaren . . 0,02-0,10% 
braunen Kaninchenhaaren. . 0,13-0,18%' 

Handbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 15 
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Der Calciumgehalt·· menschlicher Haare betragt bei 
mannlichen und weiblichen Kindern (1.-16. Lebensjahr) 
erwachsenen Frauen ..... . 
erwachsenen Mannern . . . . . 
alten Leuten. . . . . . . . . . 

Der Calciumgehalt betragt bei 
schwarzen Haaren . . . . . . . 
weiBen Haaren. . . . . . . . . 

0,026-0,07 Ofo 
0,065-0,157 Ofo 
0,032-0,057 Ofo 
0,026-0,048 0/ 0 , 

0,054-0,079 0/ 0 
0,026-0,035 Ofo. 

Aus diesen Befunden ist ersichtlich, daB sowohl beim Menschen als auch 
beim Kaninchen der Calciumgehalt mit dem Pigmentgehalt in engem Zusammen
hang steht. Bei schwarzen Haaren ist der Calciumgehalt am hochsten, bei 
weif3en am niedrigste?1,. Der niedrige Wert im Calciumgehalt bei alteren Leuten 
ist durch die weiBen Haare bedingt. Ferner ersieht man, daB der Calciumgehalt 
der Haare erwachsener Frauen hoher als der erwachsener Manner ist. IKEUCHI 
fand ferner, daB Frauen iiU geschlechtstatigen Alter einen hoheren Calcium
gehalt der Haare aufweisen ... 

ECKSTEIN untersuchte den Cholesteringehalt der Haare. Die Haare von jungen 
Eatten enthalten 4,5% Gesamtlipoide. Nach der Digitoninmethode bestimmt, 
ist der Cholesteringehalt 11,9% der Lipoide, davon sind 80% freies und 20% 
gebundenes Cholesterin. Der Lecithingehalt aus dem Phosphorwert berechnet, 
war 0,8% des Gesamtlipoidgehaltes. 

Das Keratin der menschlichen Haare besteht elementaranalytisch (zit. nach 
HAMMARSTEN) aus 50,65% Kohlenstoff, 6,36% Wasserstoff, 17,14% Stickstoff, 
20,85% Sauerstoff und 5,00% Schwefel. Der Schwe£elgehalt des Keratins der 
Haare ist wesentlich hoher als der der Nagel (2,80%) oder des Horns (3,2%). 

STARY untersuchte in letzter Zeit die Elementarzusammensetzung der 
Manner- und Frauenhaare. Er fand folgende Werte: 

Kohhmstoff 
WasserstofI 
Stickstoff . 

Bei Mannern 
50,72 % 

. 6,83% 

. 16,55 % 

Bei Frauen 
49,73 % 

6,37% 
16,15 % 

Bezuglich des Schwefelgehaltes sei auf die bei Besprechung des Schwefels 
erhobenen neuen Befunde verwiesen und festgesteUt, daB EiweiBschwefel ent
weder als Thiolverbindung- SH (wie z. B. im Cystein) oder in der Disulfid
jorm-S.S- (wie z. B. irn Cystin) vorkommen kann. 

Nach HOFFMANN ist das menschliche Haar die beste QueUe fUr Gewinnung 
des Cystins, doch muE es vor der Hydrolyse frei von Fett sein. Wird zum Ent
fetten heiBe SodalOsung verwendet, so kann kein Cystin mehr gebildet werden, 
wahrend kalte Sodawaschungen eine Ausbeute von 5% ergeben. Durch Be
handlung mit heiBer SodalOsung tritt eine Veranderung im Cystinmolekiil ein. 

Nach den Untersuchungen von HEFFTER und ARNOLD istNitroprussid
natrium ein Reagens fur die Thiolgruppe. Die Reaktion mit dieser Substanz 
faUt also mit Cystein positiv aus. Nun konnte HOPKINS in den Geweben eine 
Substanz finden, ein Dipeptid aus Glutaminsaure und Cystein, das er "Glut
athion" nannte. Dieses Glutathion ist die QueUe der Schwefelgruppe des Kera
tins (GIROUD und BULLIARD). HEUBNER schlug vor, die Thiolform des Glut
athions als "Glutathiol" , die Disul£idformals "Glutathionid" zu bezeichnen. 
Nach HOPKINS kommt im jrischen Gewebe "Glutathiol" vor, im toten Gewebe 
die Disulfidform. Nun untersuchte KAYE das Verhalten des Nitroprussidnatriums 
bei Haut ltnd Haaren und fand eine starke Reaktion im Stratum corneum, in 
den ZeUen der HaarIollikel, in den jungen und reifen Haarwurzeln und in den 
benachbarten Partien der Haare. Bonach enthalten alle diese Gebilde Schwefel 
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in Thiolform. Der EiweiBkorper ware nach der HEUBNERschen Bezeichnung 
das "Glutatkiol". In den Haarschaften war die Reaktion viel schwacher, und zwar 
konnte KAYE feststellen, daB Haare mit Pigment die Reaktion starker gab en 
als weiBe und graue, noch schwacher gaben sie Haare mit Erkrankungen. Seine 
Beobachtung fiihrt KAYE als Stiitze der HOPKINsschen Theorie an, daB 
Glutathion am aktiven Stoffwechsel gebunden sei und die Reaktion vom 
Aktivitatsgrad des Stoffwechsels abhangig sei. Auch WALKER fand die Reaktion 
bei stoffwechselaktiven Zellen positiv. Nach GIROUD und BULLIARD kommt 
Glutathion nur in den auBeren epithelialen Schichten des Haares vor; in den 
inneren ist es nur in einer begrenzten Region riachweisbar. Sein Verschwinden 
im Haar ist progressiv, entsprechend dem KeratinisationsprozeB der Rinden
schicht. 

Die Befunde von KAYE und WALKER wurden von BULLIARD und GIROUD 
bestatigt. Sie fanden eine positive Nitroprussidnatriumreaktion auss~hlieBlich 
in den nichtverhornten epithelialen und in den muskularen Elementen der Haut. 
Auffallig ist eine Anhaufung sulfhydrilhaltiger Substanzen in den Ubergangs
schichten zwischen unverhorntem und verhorntem Epithel der Epidermis, der 
Haare und der Nagel. Beziiglich chemischer Natur der reagierenden Sub
stanz sind BULLIARD und GIROUD in Dbereinstimmung mit KAYE und im 
Gegensatz zu WALKER der Ansicht, daB es sich um das Dipeptid Glutamin
saurecystin handelt, also um Glutathion, wie es HOPKINS aus Muskel und Leber 
isoliert hat. Erwahnenswert ware noch die Beobachtung von GABBE, daB das 
Glutathion bei der Arbeit in den Muskeln verbraucht wird. Nach der Ansicht 
von GIROUD und BULLIARD spielt das Glutathion sowohl als Muttersubstanz 
beim Zellaufbau der Epidermis als auch als Katalysator fiir die Oxydation eine 
Rolle. Es findet sich in groBen Mengen im lebenden Antell der Epidermis, d. h. 
im Rete Malpighii und Stratum granulosum und verschwindet in der Hohe der 
Hornschicht. 

KORNER schlieBt aus der Menge des durch Alkali abspaltbaren Schwefels, 
daB im Menschenhaar aller Schwefel als Cystin vorkommt. BUCHTALA erhielt 
aus Menschenhaaren 12,9-14,5% Cystin. . 

LIGHTBODY, HOWARD D. und HOWARD B. LEWIS befaBten sich mit den 
Beziehungen zwischen Eiweip- und Oystingekalt der Nakrung und Wack8tum 
de8 Haare8 bei der weiBen Ratte. Die gebildete Haarmenge stand ebenso wie 
die allgemeine korperliche Entwicklung in Beziehung zum EiweiB- und Cystin
gehalt der Nahrung. EiweiJ3. und Cystin der Nahrung wird aber in er8ter Linie 
fiir die Korperentwicklung und fiir das Wachstum lebenBWicktiger Organa ver
wendet und erst in zweiter Linie fiir das Haarwachstum. Bei 8teigendem Oa8ein
(Cystin-) Gmalt der Nakrung 8teigt da8 Korpergewickt und die Haarmenge. Der 
Schwefel- und der Cystingehalt der Haare erwies sich als vom Alter (geringer 
im jungen Haar), gam besonders aber vom Cystingehalt der Nahrung abhangig. 
Nicht schwefelhaltige Aminosaliren der Nahrung (wie z. B. Lysin) iiben auf den 
Schwefel· und Cystingehalt des Haares keinen EinfluB aus. 

Nach der Einteilung von UNNA gehort das Keratin der' Haaroberhautcken 
zum Typus A, wahrend das Keratin in den Rinden und Markzellen des Haar
schaftes zum Typus 0 gehort. Die Markzellen enthalten neben Keratin C noch 
das sog. Trichohyalin, welches in 400jJger Kalilauge unlOsliuh ist, sich aber 
in 500joiger Schwefelsaure in der Warme lost und sich aus markreichen Haaren 
leicht isolieren laBt. (Trichohyalin wurde bekanntlich von W ALDEYER im 
Haarmark und von UNNA und EBNER in der Wurzelscheide zuerst beschrieben.) 
Nach GAVAZZENI ist Trichohyalin ein saurer basophiler EiweiBkorper. 

Nachfolgende, der Arbeit von E. FREUND-Wien entnommene Tabelle ergibt 
eine Ubersicht der bisher gefundeneri Aminosaurebestandteile in 100 g Substanz. 

15* 
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Keratin aus Pferdehaar I Keratin aus Kamelhaar 

Glykokoll .1 4,7 0,5 
Alanin. 1,5 1,60 
Vallin . 0,9 4,5 
Leuzin. 7,1 15,3 
Serin 0,6 1,1 
Asparaginsaure 0,3 2,5 
Glutaminsaure 3,7 17,2 
Cystin . 7,98 7,5 
Tyrosin 3,2 3,6 
Prolin . 3,4 3,7 
Histidin 0,61 
Lysin. 1,12 0,2 

Der Farbstof£ oder die Farbstof£e der Menschenhaare haben einen niedrigen 
Btickstoffgehalt (8,5% SIEBER) und einen hohen aber wechselnden Schwefel
gehalt. Bei der Verbrennung bleiben reichliche Mengen Eisenoxyd zuruck, die 
aber wahrscheinlich nicht den Farbstoffen angehoren. SPIEGLER gewann aus 
verschiedenen Haaren ein schwarzbraunes Pulver, das sich in Ammoniak und 
fixen Alkalien leicht loste und in konzentrierter Schwefelsaure loslich war, aber 
unloslich. in verdunnten Sauren. 

Nach den spektralanalytischen Untersuchungen von L. KRUGER beruhen 
die verschiedenen Farbtone von Haaren auf verschiedener Wirksamkeit des 
Farbstoffes durch verschiedene Art der Verteilung, Anordnung im Haar usw. 
in, Wechselbeziehung zur Haarstruktur. So wirken undurchsichtige Haare 
ohne besonderen Farbstoff wie eine allseitig diffus ruckwerfende FHiche und 
erscheinen dadurch wei13. Das Grau ist vermutlich durch die Art der Struktur
verhaltnisse und der damit verbundenen allgemeinen, gleichma13igen Schwachung 
des auffallenden wei13en Lichtes. bedingt. Die Fakt0ten der Alterserscheinungen: 
Lockerung des Zellverbandes, Leerung des Markkanales, Schwinden des Pig. 
mentes wirken gleichma13ig lichtverschluckend, das Haar erscheint grau. Der 
silbergrau glanzende Ton· entsteht durch vermehrtes Eindringen von Luft in 
das Haar, da dann im lnneren des Haares vielfache Spiegelung des Lichtes 
auftritt. Schwarz kann spektralanalytisch nicht erfaBt werden, so daB KRUGER 
uber diese Farbe <keine Klarheit erlangen konnte. 

Von besonderer Wichtigkeit fUr die Pharmakologie ist das Verhalten der 
Haare gegenuber Sulfhydrat.lonen. Zunachst untersuchte BEERMANN das Ver. 
halten des Schwefelwasserstoffs. Die Wirkung dieser Substanz beruht auf seiner 
Fahigkeit, lebende Zellen leicht zu durchdringen, ferner auf den schwachsauren 
Charakter, der noch im neutralen oder sogar schwach alkalischen Medium die 
Existenz von freiem Schwefelwasserstoff gestattet. Schwefelwasserstoff bewirkt 
intracellulare Aciditat durch Eindringen von H 2S-Molekule in die Zelle und darauf 
folgende Spaltung von H'-, SH'· und Sf'·lonen. 

PULEWKA fand, daB die Losung ·von Hornsubstanz unter Einwirkung von 
Schwefelalkalien durch einen Quellungsvorgang eingeleitet wird. Entscheidend 
fUr die Wirkung dieser Substanz sind die in wasseriger Losung gebildeten 
Sulthydrat.lonen, da das Sulfhydration an lntensitat auch die quellungsfOrdernde 
Wirkung des Hydroxylions auf Horn ubertrifft. 

Allerdings bezweifelt HEUBNER, ob die Veranderungen der Hornsubstanz 
dem Sul.fhydrat.lon allein zuzuschreiben seien. Es kame auch eine Anlagerung 
der Polysulfide (da sich die Erdallmlien aus .sulfiden, Polysulfiden, Hydroxyden 
und Carbonaten zusammensetzen) an die Disulfidgruppe des Cystins in Betracht, 
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wodurch schwefelreichere chemische Verbindungen entstiinden, die die Ver. 
anderungen der mechanischen Eigenschaften des Keratins bedingen wiirden. 
Diese HEUBNERsche Annahme wiirde auch einen von PULEWKA erhobenen Be· 
fund erklaren, warum ,bei saurer Reaktion, wo Polysulfide.nicht mehr bestandig 
sind, die keratolytische Wirkung fehlt (HEUBNER). . 

In neueren Untersuchungen vertritt PULEWKA die Ansicht, daB die auf· 
lOsende Wirkung der Schwefelalkalien auf Keratin nicht allein auf die alkalische 
Reaktion der Schwefelalkalien zuriickzufiihren sei, sondern von dem organisch 
gebundenen Sulfidschwefel entscheidend beeinfluBt wird. Sie ist als· Folge 
einer spezifischen Reaktion anzusehen. Durch Vergleich der Wirkungskurve 
von Natriumsulfidlosung verschiedener Alkalescenz mit der Dissoziationskurve 
von Natriumsulfid kam PULEWKA zum SchluB, daB der Sulfidschwefel weder 
in der SH· Form j noch 'in der Schwefelwasserstofform, sondern in Form 
des zweiwertigen freien Schwefelions wirkt. Er konnte auch nachweisen, daB 
Cyanalkalien eine hornlosende Wirkung entfalten, die er auf Spaltung des 
Cystins zu Cystein zuriickfiihrt. 

Die Untersuchungen von MENSCHEL, die friiher schon ausfiihrlich besprochen 
wurden, seien hier nur kur~ wiederholt. Alkalien wirken auf das Haar quellend: 
Es erfolgt eine Uberdehnung bis zu zwei Drittel der Lange und mangelnde ReifJ· 
festigkeit. Schon bei einer Belastung von 2-6 g erfolgt ein AbreiBen des durch 
Lauge gequollenen Haares. Doch ist die W irkung der Alkalien auswasckbar 
und hinterlaBt nur ganz geringfiigige Schadigungen. Die Wirkung von Sulf· 
hydraten ist anders wie die der Alkalien. Die Haare werden brilckig, es erfolgt 
keine Uberdehnung, aber ein vollstiindiges Versagen der Tragkraft .. Die Sauren 
iiben bei nicht langer Einwirkungsdauer keinen schadigenden EinfluB aus. 
Salicylsaure hat keine Einwirkung auf die mechanischen Eigenschaften des 
Haares. Dagegen machen Gerbmittel, insbesondere Formalin die Haar,e sprode. 

Diese hier ausfiihrlich geschilderten physikalisch.chemischen Verhaltnisse 
si~d fiir die Tkeorie der Depilatorien von Wichtigkeit. 

Bekanntlich stehen die Haare unter kormonalem EinfluB. Ohne auf die 
einschlagige Literatur eingehen ~ wollen, sei hier nur kurz erwahnt, daB die 
verschiedenen innersekretorischen Driisen Beziehungen zu den Haaren haben. 
So beobachtet man, daB nach Thyreoidektomie bei den Versuchstieren die Haare 
entweder kurz werden oder sprode bleiben oder sie wachsen auffallend lang 
und dicht, lassen sich aber dann leicht biischelweise ausziehen. 

So fand SIMPSON SUTHERLAND an Schafen, daB es nach Entfernung der 
Schilddriise in einem Teil der FaIle zu starkem W ollausfall und immer zu einer 
erheblichen Verminderung des Gewichtes der Schafschur komme. Die dabei 
auftretenden Hautverandetungen lassen sich mit demmenschlichen Myxodem 
vergleichen. Das Hornwachstum wird sowohl beim Scha! als auch bei der Ziege 
stark gehemmt. 

Klinisck wurden bei Hypotkyreosen circumscripte Alopecien beobachtet, so 
von LEOPOLD ·LEVI sowie H. DE ROTHSCHILD, sowie PERUTZ und GERSTMANN u. a. 
CHANG stellte fest, daB tkyreoidektomierte Albinoratten eine Verzog6rung des 
Haarwuckses zeigten, die nach Verfiitterung von Thyreoidea wieder zuriick· 
ging. Andererseits fand er, daB exzessiv grofJe Dosen von Schilddriise das 
Haarwachstum verzogere. ASHER konnte experimentell den Nachweis erbringen, 
daB Kaninchen, die einen kiinstlich gesetzten Haardefekt innerhalbvier W ochen 
regenerieren, nach Entfernung der Sckilddrilse dies nicht mehr zu tun imstande 
wareh. Ovarienlose Tiere tun dies nur unvollkommen. 

HSI·CHUN CHANG und TEH·PEI FENG fanden an ,Albinoratten, daB Ex. 
stirpation der Schilddriise.und mangelhafte Ernahrung, wodurch die Thyreoidea. 
absonderung verringert wird, das Haarwachstum verlangsamen. Thyreoidea. 
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verfiitterung bessert das Haarwachstum, dagegen wirken J od, Tyrosin und 
Tryptophan nichtso wie Thyreoidea. Diese chinesischen Autoren vermuten, daB 
der Wechsel in der Starke des Haarwachstums auf jeweiliger Starke der Thy
reoidsekretion beruhe. Durch Thyreoidfiitterung wird das Haar glatter und das 
Fell schoner, die Haare fallen aber leichter aus. 

CUSHING zeigte, daB nach Exstirpation der H ypophyse bei Hunden eine 
gesteigerte Fettablagerung, Haarausfall und Atrophie der Genitalorgane auftrat. 
SAMAJA stellte klinisch bei Dysfunktion der H ypophyse fehlende Behaarung der 
Axilla und spiirliche Genitalbehaarung fest. Wichtig ist der EinfluB der Keim
drusen auf das Haar. So beschrieb HALBAN erstmalig eine Hypertrichosis bei 
Graviditiit. Die bekannten Untersuchungen an Skopzen, die TANDLER und GROSZ 
vornahmen, ergaben, daB bei Angehorigen dieser Se¥:te das Haupthaar gewohn
lich dicht ist, die Augenbrauen gut entwickelt waren, doch konnten sie 
niemals an alten Skopzen jene buschigen Augenbrauen sehen, die man sonst 
bei alteren Mannern antrifft. Das Gesicht ist fUr gewohnlich bartlos. Alte 
Skopzen hatten eine Bartbildung, welche nach ihrer Lokalisation und Beschaffen
heit jener ahnlich ist, wie man sie bei alten Frauen anzutreffen pflegt. Der 
Mons veneris ist sparlich behaart, die Begrenzung horizontal verlaufend. 

Auch die Nebenniere steht mit der Haarbildung in Zusammenhang. Bekannt 
sind die FaIle, die als V irilismus suprarenalis bezeichnet werden und die von 
OPPENHEIMER und FISHBERG, WEIL und PLICHET, MARGARETE WINKEL u. a. als 
durch eine Hyperfunktion der Nebennierenmarksubstanz· ausge16st angesehen 
werden. Uber Nebennierenerkrankungen und Hypertrichosis berichten ferner 
SEZARY und LOMON, SCHWARTZ, FAWCETT, HADFIELD und PHILLIPS sowie 
STRAUSS. HOLMES beschrieb einen Fall von einer langsam wachsenden Ge
schwulst der Nebennierenrinde, die viriles Haarwachstum, Atrophie der Mammae, 
Veranderungen der Fettverteilung und psychische Anomalien bedingte und nach 
Entfernung der Geschwulst heilte. Beobachtungsdauer der Heilung war neun 
Jahre. Uber Hirsutismus bei Diabetes berichten EMILE-WEIL und PLICHET, sowie 
CROUZEN, MARQUEZY und LEMAIRE. Auf pluriglanduliire Erkrankungen fiihren 
den Hirsutismus zuriick MOL(JANOV und DAVYDOVSKIJ sowie APERT, STAVENIN 
und BROCA. Einen Fall von Hirsutismus, der Ovariendysfunktion kombiniert 
mit periodischem Irresein hatte, beschreibt LAIGNEL-LAVASTINE. HALBAN 
erwahnt eine 29 jahrige Frau, die mit dem Auftreten eines Ovarialcarcinoms 
einen virilen Habitus bekam, der sich in mannlicher Behaarung an Gesicht, 
Kinn, Bauch und Extremitaten und durch Heiserkeit und Tieferwerden der 
Stimme auBerte. Schwinden der Symptome nach operativer Entfernung des 
Tumors. 

ZUCKER beschrieb einen Fall von malignem Nebennierenrindentumor, der 
eine im geschlechtsreifen Alter stehende, bis zum Ausbruch der Erkrankung 
normal entwickelte Frau betraf und die dann nebst einer Polycythiimie die 
somatischen Zeichen eines Virilismus zeigte. Der Fall von BINGEL (Virilismus, 
Uterusmyom und Luteinzellentumor des rechten Ovars) bildete sich nach der 
Operation zuriick. 

HALBAN schreibt den Sekreten der Keimdrusen lceine formative, sondern 
nur eine protektive Wirkung auf die Ausbildung der Geschlechtscharaktere zu. 
Er schreibt den mit morphogenetischen Wirkungen einhergehenden Ovarial
und Nebennierenrindentumoren deshalb einen hyperprotektiven EinfluB auf die 
Sexualcharaktere zu, weil Geschlechtscharaktere manifest werden, die bei 
physiologischer Hormonwirkung nicht in Erscheinung treten. Auch GROSS und 
HURNE berichten iiber das "interrenal-genitale Syndrom": Bei einer fruher 
normal menstruierenden I-Para erlosch in ihrem 33. Lebensjahr die Ovarial
tatigkeit, 4 Jahre spater trat bei Sistieren der Ovarialfunktion eine allgemeine 
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Hypertrichose auf. Der Fettstoffwechsel blieb ungestort. Zu einer Umbildung 
der auBeren Genitalien, der Brustdrtise, des Karperbaues im Sinne einer Mas
kulinisierung kam es nicht, ebenso blieben Psyche und sexuelles Empfinden 
weiblich. Es bestand ein Nebennierenrindencarcinom. 

Dagegen beschrieb RAMOND bei einem 22jahrigen Madchen das Krankheits
bild des Virilismus (Hypertrichose, Fettsucht und Genitalstarungen), ohne 
daB ein Nebennierenrindentumor bestand. Auch GINSBURG teilte zwei FaIle 
von Virilismus mit, die keine Anzeichen einer organischen Affektion der Neben
nierenrinde boten. Doch fanden sich Zeichen einer Dysfunktion des endokrinen 
Apparates, insbesondere der Nebennieren. so daB GINSBURG diese Erkrankungs
form als Ergebnis einer pluriglandularen Starung auffaBt. Auch der Neben
niere komme eine protektive Wirkung auf die Entwicklung mannlicher Sexual
merkmale zo. Bei gesteigerter Hyperplasie der Nebennierenrinde kann es zu 
partieller Geschlechtsumstimmung erwachsener Frauen kommen. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Untersuchungen von R. O. STEIN 
tiber die Ursache der Glatze, die von BUSCHKE und GUMPERT, sowie J. NOVAK 
bestatigt wurden. Auf Grund genauer klinischer Beobachtung kommt STEIN zur 
volligen Ablehnung der alten Anschauung, daB die die umschriebene Kahl
kOpfigkeit einleitende SeborrhOe die Ursache der langsam fortschreitenden 
Atrophie der Haarpapille sei. Nach STEIN ist die Glatze nicht eine Folge der 
SeborrhOe, sie ist der Seborrhoe nicht subordiniert, sondern koordiniert. Beide 
sind das Endergebnis einer gesteigerten KeimdrUsentatigkeit. STEIN definiert die 
Glatze als einen sekundaren Geschlechtscharakter mannlicher Seborrhoiker. Beim 
Nichtseborrhoiker hat die Glatze ihr Analogon in der STEINSchen Oalvities 
frontalis adolescentium. Beide sind keimplasmatisch festgelegte M inusvarianten 
des mannlichen Haarkleides (STEIN). Bei eunuchoiden Individuen oder Eunuchen 
konnte R. O. STEIN niemals eine Calvities frontalis feststellen, wahrend er sie 
bei Frauen mit intensiver Hypertrichosis antraf. 

Auch das HERTOGHEsche Symptom wird mit innersekretorischen StOrungen 
in Zusammenhang gebracht. Es handelt sich dabei um einen Haarausfall an 
der auf3eren A ugenbrauenhalfte. HERTOGHE und eine Reihe anderer franzosischer 
Autoren sehen die Ursache dieser Erscheinung in einer Unterfunktion der Schild
drUse. In ma.Bigen Grenzen tritt ein Haarausfall im lateralen Anteil der Augen
braue physiologischerweise im Alter auf, wobei oft gleichzeitig eine Verdichtung 
der Haare im medialen Anteile zu beobachten ist (NEUDA). Auffallend ist, daB 
das HERTOGHESche Symptom auch bei der Thalliumvergiftung zo beobachten 
ist. BUSCHKE und seine Mitarbeiter, die wertvolle Untersuchungen tiber die 
Pharmakologie des Thalliums veroffentlichten, die spater noch ausftihrlich be
sprochen werden sollen, sind der Meinung, daB der laterale Anteil der Augen
braue gleicher Art und Herkunft wie das Stammhaar ist, wahrend der mediale 
sinneshaarahnlich ware. Auch R. O. STEIN ist dieser Ansicht. Der Wert dieser 
Annahme wird aber von BUSCHKE eingeschrankt, da beim Menschen Sinnes
haare eigentlich nicht vorkommen (PINKUS). NEUDA meint, daB nicht die 
Erkrankung eines einzigen Organs im endokrinen Ring die Ursache dieser 
Erscheinung ist. Fiir das Zustandekommen des lateralen Ausfalls der Augen
brauenhaare macht er nicht die Schilddruse, sondern in erster Linie die Keim
drusen und die Leber verantwortlich. 

PULVERMACHER faBt seine Beobachtungen dahin zusammen, daB Mehrung 
und Minderung des Haarwachstums von innersekretorischen EinflUssen abhangig 
sind. FUr die ortliche Haarverteilung bei Auftreten oder Verschwinden der 
Haare in bestimmten Gegenden seien die Keimdrilsen und die N ebennieren· 
rindeninkrete bedeutsam. Aber auch Hypophysenzwischenlappen- und Thymus. 
veranderungen spielen dabei eine Rolle. Die. Trophik des Haares wird durch 
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St6rungen der Epithelk6rperchen, des Hypophysenvorderlappens, der Keimdrusen 
und der Thyreoidea geregelt. Scham- und Achselhaare sind von den Keimdrusen, 
der Hypophyse und der Nebennierenrinde abhangig. Fiir die sexuelle Differen
zierung der Bart-, Achsel- und Schamhaare sind die Keimdriisen wichtig. Auch 
bei der Nebennierenrinde ist das besondere korrelative Verhaltnis zu den Keim
driisen zu wiirdigen. "Die Keimdr1lsen steuern direkt im Sinne der dem eigenen 
Geschlechte entpsrechenden Haarart und Topik." 

SCHERESCHEWSKY spricht bosonders der· Schilddruse, N ebennierenrinde und 
den Keimdrusen Bedeutung fiir das Haar zu. In der Hauptsache begiinstigt 
Hypersekretion den Haarwuchs, wahrend Unterfunktion der endokrinen Driisen 
zum Haarausfall fiihrt. Nach SCHERESCHEWSKY beeinfluBt die Schilddriise das 
Kopfhaar sowie die Augenbrauen, die Keimdriisen und die Hypophyse wirken 
auf diejenigen Haare ein, welche die sekundaren Geschlechtsmerkmale darstellen, 
also die Bart-, Achsel- und Sohamhaare. Veranderungen der Nebennierenrinde 
fiihren zu einer Behaarung, wie sie fiir das entgegengesetzte Gesohlecht charakte
ristisch ist. Ob der EinflufJ der endokrinen Drusen ein direkter ist oder indirekt 
iiber den Sympathicus zustande kommt, ist eine noch ungelclarte Frage. 

Die Rolle, die der Sympathicus fiir das Haarwachstum spielt, wurde von 
SAALFELD experimentell untersucht. Er epilierte bei einem Kaninchen beide 
Ohren. Wurde auf der einen Seite der Halssympathicus durchschnitten, so erfolgte 
das Haarwachstum auf der operierten Seite viel rascher. Wurde an der Arteria 
femoralis eines Hundes eine periarterielle Sympathektomie vorgenommen, so 
trat das gegentoiligo Resultat wie bei dor Halssympathicusdurchschneidung am 
Kaninchenohr auf, da die Ektomie nicht gleichbedeutend mit der Durch
schneidung war. 

Fiir die Bedeutung des Nervensystems beim Haarausfall sprechen die zahl
reichen Falle von Alopecia areata nach Shockwirkung, ferner die Beobachtungen 
an Kriegsverletzungen des Sympathicus, wie sie unter anderen LEVY-FRAENKEL 
und JUSTER mitteilen: Teilweiser Haarausfall oder teilweise exzessives Haar
wachstum. SAKURANE und MASUICHI berichten, daB Adrenalin beim Kaninchen 
Haarausfall an der Injektionsstelle bewirkt, der sich auch auf die benachbarten 
Partien erstreckt. Durch Injektion verdiinnter Adrenalin16sungen an dies em 
kleinen Herd konnten sie eine Verz6gerung des Haarwachstums veranlassen. Wenn 
sie bei der im Abheilen begri££enen Alopecia areata des Menschen Adrenalin 
einspritzten, . begannen die Haare wieder auszufallen. Pituitrin und Ephedrin 
hatten keinen EinfluB, den Haarausfall zu befordern, bzw. das Wachstum 
der Haare zu verhindern. Wurde einem Kaninchen zuerst Adrenalin und nach
traglich das parasympathikotrope Cholin' eingespritzt, so war die dadurch er
zeugte Kahlheit urn 30-50% kleiner. Ergotoxin hat die gleiche Wirkung wie 
Cholin. IRISAWA TEMUTSU konnte bei neun untersuchten Fallen von Alopecia 
areata einen enorm gesteigerten Tonus des vegetativen Nervensystems naoh
weisen. 

Uber die Beziehungen des Cholesterinstoffwechsels zum Haarwuchs liegt eine 
Untersuchung von J4FFE vor. Von der Beobachtung WALTERS ausgehend, daB 
die Cholesterinausscheidung beim Kaninchen und Meerschweinchen haupt
sachlich durch die HARDERschen, Anal-, Praputial-, Talg- und MEIBOMschen 
Driisen erfolgt, ging JAFFE daran, den EinfluB des Cholesterins fiir die Haare 
zu untersuchen, ganz besonders ob Cholesterin fiir den Stoffweohsel des Haares 
von Bedeutung sei. JAFFE rieb eine Cholesterinlanolinsalbe bei epilierten 
Kaninchen ein und erzeugte so eine Entwicklung von Wachstumsinseln, wie 
sie KONIGSTEIN zuerst beschrieben hatte, und dann ein schnelles gleichmaBiges 
Wachstum der ganzen enthaarten Flache. Klinische Versuche mit einem 
cholesterinhaltigen Praparat (Trilysin), die an der HERXHEIMERSchen Klinik 
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in Frankfurt von ELIASSOW vorgenommen wurden, scheinen fur die Richtigkeit 
der Annahme zu sprechen, daB Cholesterin den Haa,rwuchs in gunstigem Sinne 
beeinflussen kann. Auch JOSEPH lobt dieses Praparat bei Haarausfall, ebenso 
KRICHEL. Dagegen sah EICHHOLZ keinen Unterschied, ob er Cholesterin-Vaselin, 
Trilysin oder reines Vaselin einrieb. 

Die Pharmakologie der Haare hat zwei Kardinal£ragen zu IOsen: 1. Wie 
kann das Haarwachstum angeregt und gefordert werden, 2. wie kann das Gegen
teil davon, die definitive Beseitigung des. unerwunscIlten Haarwuchses erzielt 
werden 1 Wir mussen gestehen, daB wir leider heute kaum in derLage sind, 
diese Fragen zu beantworten, bzw. eine folgerichtige Konsequenz fiir die Therapie 
zu ziehen. 

Aus den fruher erwahnten physiologischen Vorbemerkungen konnen wir 
gewisse Hinweise fur die Beantwortung der erst en Frage bekommen. 

Versuche einer Beeinflussung des Haarwachstums. 
Zunachst ist die Frage zu beantworten, ob mechanische Momente einen 

EinfluB auf das Haarwachstum ausiiben. Ob Haars'chneiden, wie behauptet 
wird, auf das Wachstum einen beschleunigenden EinfluB hat, ist nicht sicher er
wiesen. DANFORTH halt dies fiir unwahrscheinlich. TROTTER ist der Meinung, daB 
wiederholtes Rasieren oder intensive Sonnenbraune keine A.nderung des Langen
wachstums der Haare veranlassen. Nach BULLIARD hat das Abschneiden und 
Rasieren nicht den geringsten EinfluB auf das Haarwachstum. Das Haarwachs
tum sei nur abhangig von der guten Blutversorgung der Bulbi. Demgegeniiber 
konnte REMESOW an mikroskopischen Schnitten einer oft rasierten Haut Ver
mehrung der Mitosen beobachten. SEYMOUR meint, daB nur wirkliches Rasieren 
eine Wachstumsvermehrung hervorbringt. Durch das scharfe Rasieren wird 
ein Reiz auf die Papille ausgeiibt, die dannmoglicherweise mit erhohter Mitosen
bildung reagiert. Auch kann die geanderte mechanische Wirkung des abge
schnittenen Haarstumpfes als Reiz wirken (DANFORTH). POENARU-CAPLESCO 
konnte nach langdauernden Krankheitsprozessen (Phlegmonen, Panaritien) nach 
1-2 Monaten eine deutliche lokale Hypertrophie des Haarwachstums beobachten, 
indem die Haare zahlreicher, liinger und· dicker wurden. Die Ursache dieser 
Erscheinung diirfte in einer aktiven Hyperiimie liegen, die teils durch die bei 
der Behandlung der Affektionen verwendeten prolongierten Bader, teils durch 
den betreffenden pathologischen Vorgang selbst bedingt sein diirfte. LINSER 
bezeichnet diese Erscheinung als Hypertrichosis irritativa. 

MEMMESHEIMER stellte histologische und elastometrische Untersuchungen 
iiber die Wirkungen lokaler Hautmassagen an. Nach 3 Minuten langer Massage, 
die durch 3-6 W ochen an ein und demselben Individuum vorgenommen wurde, 
lieB sich gegeniiber den vom gleichen Individuum entstammenden und unter 
gleichen Bedingungen entnommenen Hautproben eine starkere Farbbarkeit 
der Zellkerne in der Epidermis und das Auftreten von Kernfaltungen feststellen. 
Diese Befunde deutet MEMMESHEIMER im Sinne einer gesteigerten 'Funktion 
und Sekretion der Epidermiszellen. Nach Hautmassagen ist eine GefaBerweite
rung in der Cutis sowie eine Fliissigkeitsvermehrung in Cutis und Epidermis 
zu verzeichnen. Die Intercellularraume der Epidermis sind starker gefiillt, die 
Bindegewebsbiindel in der Cutis sind verdickt und dadurchstraffer und elastischer 
geworden. Das Ergebnis der elastometrischen Untersuchungen steht in Ein
klang mit den histologischen Befunden. ... 

Dauernde Hitze und Kalte, wie sie durch klimatische Faktoren bedingt 
sind, diirften kaum auf· das Haarwachstum nennenswert wirken. DANFORTH 
schreibt, daB, weimman glaubt, daB Neger durch das hellie Klima schwach 
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behaarl werden, zu erwii.hnen sei, daB die Eskimo in der Polargegend auch keinen 
starken Haarwuchs haben. Wohl eher diirfte die kurzdauernde Einwirkung 
von Kalte, als deren Folge eine H yperamie auf tritt, einen gewissen EinfIuB 
ausiiben. Die Hyperii.mie diirfte die geschadigten Haarpapillen durch Schaffung 
besserer Ernahrungsmoglichkeiten des Haarbodens zur schnelleren Wieder
aufnahme ihrer Funktion in normalem AusmaBe befahigen. LORTAT-JAcoB 
empfiehit bei der Alopecia areata kraftige Einreibung mit KohlenBaureschnee, 
SAUDEK den Atherspray, KAUFMANN den Sulfoformather. 

Von den aktinischen Methoden wird der Bestrahlung mit Hohensonne ein 
Erfolg zugeschrieben (THEDERING). BR. BLOCH machte darauf aufmerksam, 
daB schwache RontgenBtrahlen das Haarwachstum giinstig beeiriflussen. 

Auch EICHHOLZ meint, daB Reize, die hyperamisierend wirken, wie Hohen
sonnebestrahlung, Cignolin-Vaselin und Cignolin-Spiritus haarwuchsfordernd 
wirken. 

SIVORI und REBAUDI untersuchten die Wirkung, welche auf der Haut und 
dem Haarapparat von Meerschweinchen erzielt wird, wenn man Abbauprodukte 
von Hautstiickchen und Haare eines Meerschweinchens verwendet. Leider 
wird die Darstellung dieser Abbauprodukte nicht mitgeteilt. Es erfolgten nach 
parenteraler Einfuhr dieser Abbauprodukte regressive Erscheinungen mit Tendenz 
zur Atrophie. Nach percutaner Zufuhr wuchsen die Haare und wurden krii.ftiger .. 
SIVORI und REBAUDI nehmen an, daB die Unterschiede der Wirkung je nach 
der Einverleibungsart dadurch bedingt sind, daB bei percutaner oder bei oraler 
Applikation das Abbauprodukt die zur Haarbildung notigen Elemente mit 
ihren Fermenten und Hormonen auf die Haut gelangen lasse, weiche ihr 
Wachstum aktivieren. Dagegen scheint die parenterale Zufuhr die Bildung 
von Antikorpern zu veranlassen, welche die Atrophie bedingen. 

ZUNTZ betrat einen neuen Weg, um den Haarwuchs auf direktem Wege 
zu fOrdern. Von dem Gedanken ausgehend, daB der vorzeitige Haarschwund 
durch Mangel an chemischen Bausteinen des Haares bedingt sei, stellte ZUNTZ 
ein leicht verdauliches Horndialysat dar; in welchem der wichtigste schwefel
haltige Baustein des EiweiBmolekiils, das Oystin, fast verlustlos erhalten ist 
(Humaysolan 1). In Australien wurden Fiitterungsversuche an Schafen in groBem 
MaBstab durchgefiihrt. Es zeigte sich, daB eine Schafrasse, die nur unscheinbare 
und wenig ergiebige Wolle lieferte, nach Verfiitterung mit dem Horndialysate 
von ZUNTZ eine erstaunliche Besserung nach Qualitat und Quantitii.t zeigte 
(zit. nach POLLAND). Die neue Idee und die tierexperimentellen Erfolge regten 
eine Reihe von Untersuchern an, sich mit der Frage der Beeinflussung des 
Haarwachstums durch diese Sondernii.hrstoffe zu befassen. Wii.hrend REIMER, 
BIBERGEIL tind PRIOR, APEL (Keratin-Iontophorese), ROGNER, PINNER, POLLAND, 
LICHTENSTEIN, MATONI, SAALFELD, Kopp, STURA u. a. sich sehr giinstig aus
sprachen, BLASCHKO die Erfolge als nicht eindeutig erklarte, sie nur beim sebor
rhoischen Defluvium gelten lieB, lehnten FUHS, BR. BLOCH, JESSNER, LOWE und 
FAURE, sowie NAGAKAWA und SHIMOMURA dieses Mittel ab und konnten weder 
beim Menschen, noch tierexperimentell Erfolge erzielen. Ubrigens wurde in Japan 
von ASRAm ein ii.hnliches Prii.parat ("Genkawa") hergestellt, mit dem KITARARI 
giinstige Erfolge erzielte. Mit dem danischen Prii.parat Oomalonga erzielten 
WITH und LEVIN und OHMANN gute Resultate. Ob durch die Humagsolan
behandlung auch die gesunden Haare zu verstii.rktem Wachstum angereizt 
werden, wie dies FRIEDENTRAL annimmt und POLLAND beobachtet haben solI, 
ist recht fraglich. Eigenartig ist auch ein Befund von BRAVO: Nach 14 Tage 

1 Obrigens stammen die ersten Versuche, durch Anwendung von Hornsubstanzen das 
Haarwachstum zu fordern, von KREIllIOH. 
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langem Gebrauch von Huniagsolan stellte sich bei einer an Alopecia areata 
leidendenKranken eine Hypertrichose im Gesicht, auf Brust und GesaB ein, 
wahrend die Alopecie vollig unbeeinfluBt blieb. 

Auch lokal wurden Spaltungsprodukte von Menschenhaaren als haarwuchs. 
fordernde Mittel empfohlen (WEIDNER, FRIEDENTHAL, POLLAND). 

Es ist auch nicht mit Sicherheit festgestellt, ob durch Verwendung der 
Hormone therapeutische Erfolge zu erzielen sind. DARIER millt der Thyreoidea
verfiittermig eine Bedeutung fiir die Behandlung des Haarausfalles zu. So lange 
nicht wirklich wirksame Keimdriisenpraparate vorliegen, konnen wir deren 
Iilkrete, die sicherlich nach den klinischen Beobachtungen und experimentellen 
Untersuchungen einen groBen EihfluB auf die Haarbildung ausiiben, nicht als 
sichere Therapeutica heranziehen. 

Ob Reizstotte einen EinfluB auf den Haarwuchs nehmen, ist noch nicht mit 
Sicherheit entschieden. DANFORTH glaubt, daB reizende Applikationen auf die 
Haut keine haarwuchsbeschleunigende Wirkung ausiiben. Es ware aber immerhin 
moglich, . daB Substanzen, welche auf die GefaBe der Papillen einwirken, eine 
bessere Durchblutung und· Emahrung der Papille veranlassen und eine Ver
besserung der Bedingungen fiir das Leben des Haares schaffen. Aus diesen 
Griinden empfahl SELLEI die Iontophorese mit Ohinin und Ammoniak. Dies 
diirfte auch die Erklarung abgeben fUr die giinstige Wirkung innerlich ein
genommenen Arsens. Ob auch andere "Reizstoffe mit Capillarwirkung" im 
Sinne HEUBNERS bei lokaler Applikation diese Wirkung entfalten konnen, 
d. h. ob sie auf die Gefil..6e der Haarpapillen einwirken, mnB noch unter-. 
sucht werden. Nach WASICKY dienen die aus den MuskatnUssen, aUS den 
Macisblilten und aus dem Sadebaum gewonnenen atherischen Ole als Reizmittel 
des Haarbodens. 

In einer ausfiihrlichen experimentellen Untersuchung befaBte sich FORSTER 
mit der Beeinflussung des Haarwachstums durch auBerliche Mittel. Seine 
Versuche machte er an Katzen, die an symmetrischen Hautstellen enthaart 
wurden. In jedem FaIle, in welchen die enthaarte Haut mit einem Reizmittel 
taglich behandelt wurde, trat eine Steigerung des Haarwu,chses ein: die Haare 
wurden dichter und langer als auf der unbehandelten Kontrollseite desselben 
Tieres. Wurde ein zu starkes Reizmittel verwendet (01. terebinthinae, 50% 
Cantharidentinktur, 50% Capsicumtinktur), so wurde das Haarwachstum 
zunachst geschadigt. Nach Abheilung der Schadigung wuchsen aber die Haare 
urn sOTascher nach, so daB sie zuletzt doch an Lange die der Kontrollseite iiber
trafen. Am starksten fand FORSTER die Beeinflussung durch einen stark reizen
den Giftstoff, durch eine 1 %0 Dichloriithylsul/idlOsung. Dann folgte in der Reihe 
das rohe gelbe Vaselin. Mit 33% Oholesterinvaselin, weifJem Vaselin und mit 
Haarhydrolysat erzielte FORSTER auch einen dichten Haarwuchs, aber die Haar
lange blieb etwas hinter der durch Dichlorathylsulfid und durch gelbes Vaselin 
bewirkten zuriick. Recht deutlich wirkte Oxycholesterin und 20% Ohinatinktur, 
etwas schwacher Trilysin,5% Ohinatinktur und 50% Alkohol. Durch 2% 
Oystinvaselin und 10% Oapsicumtinkt1ll' war die Haarlange unbeeinfluBt, 
aber das Gewicht der nachgewachsenen Haal'e erhoht. AhnIich, aber schwacher 
wirkte 1 % Sen/ol. FORSTER meint, daB die Wirkung des Rohvaselins offen
bar auf darin enthaltene Verunreinigungen beruht. Die Versuche FORSTER!! 
ergaben, daB das normale Haarwachstum durch Anwendung sogenannter 
"spezifischer Wuchsstoffe", wie Cholesterin, Abbauprodukte von Haaren u. dgl. 
nicht zu beeinflussen ist. Wirksam ist die Massage, deren mech~nisches Moment 
durch chemische Reizstoffe unterstiitzt wird. 

Wie illteressant diese Untersuchungen FORSTERS sind, so muB betont werden, 
daB sie am normalen Tier bei nicht geswrtem Haarwachstum vorgenommen wurden. 
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Es miiBte geprUft werden, ob bei pilosen, papillosen oder Keratinisationsstorungen 
des Haares ahnliche Ergebnisse zu erzielen sind. 

HABERMANN priifte an einem groBen Tiermaterial (Mause, Ratten Kaninchen, 
Hunde, Ziege) und zu verschiedenen Jahreszeiten die Beeinflussung des Haar
wuchses nach partieller Enthaarung der Rumpfhaut. Er fand eine ausge
sprochene Uberlegenheit des Cholesterinpraparates Trilysin iiber verschiedene 
Losungen und Substanzen, insbesondere iiber Vaselin und iiber trockene Mas
sage. Auah bei der durch Thalliumvergiftung bedingten Alopecie konnte der 
Haarverlust durch ortliche Applikation von Trilysin aufgehaIten werden. Bei 
Kranken, die am Alopecia seborrhoica litten, konnte durch Trilysin ein Riick
gang der Schuppenbildung, Verminderung der Talgproduktion und deutliche 
Erholung des Raa,rwachstums festgestelIt werden. 

Wenn wir uns ein Bild iiber die Wirkung der gegen den Haarschwund 
empfohlenen Medikamente und Methoden zu machen 'versuchen, so miissen 
wir zunachst feststelIen, daB verschiedene Autoren oft die diametralsten Stand
punkte vertreten. Und wenn wir von den Mitteilungen absehen, die ein anderes 
als ein reinwissenschaftliches oder kritisch eingestelItes. therapeutisches.Interesse 
verfolgen, so miissen wir sagen, daB aIle Beobachter, die iiber ein und dasselbe 
Medikament im giinstigen oder abfalligen Sinne berichten, subjektiv und objektiv 
recht haben konnen. Denn kein Medikament ist ein Heilmittel gegen Haar
ausfall, und alle hier aufgezahIten Substanzen kOnnen den Haarschwund im 
giinstigen Sinne beeinflussen. Denn die verschiedensten atiologischen Momente 
veranlassen eine Alopecie. Wenn wir sehen, daB der fleckformige Haarschwund 
bei SyphiLitikern, die Alopecia areolaris durch eine antiluetische Therapie zuriick
geht, so werden wir nicht behaupten konnen, daB Quecksilber, Wismut und 
Salvarsan Medikamente sind, welche den Haarschwund beseitigen. R. O. STEIN 
erwahnt folgende Ursachen der Alopecie: 1. infektiose, von denen die durch 
Fadenpilze bedingteIi (Mikrosporie, Trichophytie und Favus) die wichtigsten 
sind, 2. toxische, wie sie bei puerperalen Affektionen, ferner bei Typhus, Pneu
monie, Lues, Lepra, Influenza, Grippe und abnlichen Erkrankungen vorkommen, 
3. die atrophischen Alopecien, von denen die seborrhoischen die praktisch 
wichtigsten sind, 4. die cicatriciellen (Impetigo, Pseudopelade Brocq, Folliculitis 
decalvans, Lupus eryihematodes) und 5. die Alopecia areata. In einer sp'ateren 
Mitteilung teilt R. O. STEIN den Haarausfall ein in 1. pilogene Alopecien: 
Trichorrhexis nodosa, Trichoptilosis, die traumatisch bedingt sind, und in 
infektiose Alopecien (Trichophytie, Mikrosporie, Favus) und 2. in papillogene 
Alopecien. Zu letzteren rechnet er a) den Haarausfall infolge Entziindung: 
Sycosis, Pseudopelade, Folliculitis decalvans, Haarausfall nach Erysipel, Alopecia 
areolaris und leprosa, den Haarausfall bei Lupus vulgaris und erythematodes, 
b) den Haaraus£all infolge trophoneurotischer Storungen: Alopecia areata, 
c) den Haarausfall toxischen Ursprungs: Thallium, bakterielle Toxine (Typhus, 
Grippe, Puerperalprozesse), d) Haarausfall infolge progredienter Atrophie der 
Haarpapille (Glatze). 

Vom physiologisch-pharmakologischen Standpunkt ware folgende Gruppie
rung vorzunehmen. Man konnte zwei Hauptgruppen unterscheiden: 1. Der 
H aarschwund kann durch aufJere, exogene U rsachen bedingt sein (infektiOs: 
Pilzerkrankungen, Impetigo, Folliculitis decalvans usw.), 2 .. die Alopecie kann 
endogenen Ursprungs sein, und zwar bedingt a) durch Erndhrungsst6rungen 
der Papille. In .diese Untergruppe fallen die toxischen Alopecien, auch jener 
Haarausfall, der z. B. bei anamischen jungen Madchen so haufig zu beobachten 
ist, b) durch Dysfunktion der endogenen DrUsen; c) durch Dysfunktion der Talg
drU8en und d) durch St6rungen der Keratinisation. 
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Es ist klar, daB man nur naeh Feststellung der Ursaehe eine ent~prechende 
therapeutische Beeinflussung vornehmen kann. Andererseits ist aus diesem 
Schema ersichtlich, daB man mit ein. und demselben Medikament bei einem 
.Falle Erfolge erzielen kann, wahrend es bei einem anderen FaIle versagt, 
je nachdem welche Ursache der Haarschwund hat. 

Handelt es sich darum Ernahrungsstorungen der Papille zu beein£lussen, so 
werden zunachst MaBnahmen allgemeiner Natur notwendig sein. Auch das 
Haar fiihrt, um ein oft zitiertes Wort des Physiologen Du Bors-REYMOND zu 
gebrauchen, einen "Kampf der Verzweiflung urn EiweiB und Fett". Zweck
maBige Ernahrung ka~ oft allein schon zum ]jjrfolge £lihren. Innerliche Zufuhr 
von Arsen, Eisen, Chinin, die teils auf die Capillaren der Haarpapille, teils all
gemein auf den ganzen Organismus wirken1 sind sicherlich fUr : die dadurch 
bedingten Erkrankungen des Haares von wesentlicher Bedeutung. Ob die auBer
liche Zufuhr von Cholesterin, wie sie JAFFE, ELIAssow, W. JOSEPH, HABERMANN 
u. a. empfehlen, einen gunstigen EinfluB ausubt, muB· eigentlich erst in groBeren 
Versuchsreihen gepruft werden. LINSER und :K.A.m.ER bezweifeln die tierexperi
mentellen Versuche von JAFFE. Konnten sie doch durch kriiitiges Einreiben 
einfacher Vaseline denselben Effekt erzielen wie mit Choleste'rin. Immerhin 
solI ein Versuch mit Trilysin gemacht werden, was ja· auch LINSER und 
KAHLER vorschlagen.· . 

Viel schwieriger ist es, die Dysfunktionen des endogenen Ringes zu beein
flussen. Einerseits fehlen uns die klinischen Kriterien, mit absoluter Sicherheit 
Storungen einer innersekretorischen Druse festzustellen, andererseits lassen die 
kauflichen Hormone vielfach im Stich. . 

Auch die Dysfunktion der Talgdruse ist therapeutischen MaBnahmen gegen
uber schwer zuganglich. Nach R. O. STEIN kann die Abhangigkeit der Talg
drusen yom sympathischen N ervensystem als feststehend angenommen werden. 
Ob aber auch diese Drusen auf die vegetativen Medikamente ebenso prompt 
wie die SchweiBdrusen ansprechen, ist fraglich. Bei Hypofunktion der Talg
drusentatigkeit kann Pilocarpin versucht werden. PAS CHRIS gibt eine 1/2°Mge 
alkoholische Pilocarpm-Salicylat-Losung. LASSAR empfiehlt eine Haarpomade, 
die 2% salzsaures Pilocarpin, 4% salzsaures Chinin, 10% pracipitierten Schwefel 
und 20% Perubalsam enthalt, R. O. STEIN gibt die Tinctura Jaborandi. Doch 
muB auf die jungst mitgeteilte Beobachtung von MiLKO verwiesen werden, der 
bei einem Kranken nach Einreibung der Kopfhaut mit einem 1/2% Pilocarpin
spiritus Symptome einer chronischen Pilocarpinvergiftung auftreten sah. "Pilo
carpin ist als haarwuchsforderndes Mittel keineswegs unentbehrlich, und die 
Gefahrlichkeit einer 1/2% Losung laBt mit Recht die Anwendung der sonst 
ublichen 2% als sehr bedenklich erscheinen. Wenn wir auch die Gefahren einer 
Verwechslung bzw. falschen Anwendung einer solchen Losung noch mit in 
Betracht ziehen, so darf wohl die Forderung aufgestellt werden, Pilocarpin .als 
Haarwasserzusatz endgilltig zu verlassen" (MILKO). 

Bei der gegenteiligen Talgdrusendysfunktion, bei der abnormen Fettproduk
tion muB dieses uberschussige Fett beseitigt werden, da es einen guten Nahr
boden fUr zahlreiche Mikroorganismen (Flaschenbacillen von UNNA-SABOURAUD 1, 
UNNAsche Morokokken 1·, of. WINKLER-UNNA) abgibt. Zur Bekampfung der 
Seborrhoe eignet sich ganz besonders der Schwelel, so in Form der LAssARschen 
Schwefelpomade oder in Form des von v. ZUl.\ffiUSCH angegebenen 40%igen 
Schwefelpuders oder des Sulfoderms. Auch das von L. KAuFMANNund M. JOSEPH 
angegebene Sullolorm, mit dem KOPYTOWSKI, S'fEINTHAL, ROCK, STEIN u. a. 
gunstige Resultate erzielten, wirkt dadurch, daB es Schwefel in statu nascendi 
abgibt. Neben dem Schwefel kommt auch die Resoreinbehandlung in Betracht. 
Nach ROST wirkt die Salicylsiiure in 1-2%iger Salbe "geradezu spezifisch" 
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auf den seborrhoischen ProzeB ein. Auch die Teerpraparate und das wei/Je 
Quecksilberpracipitat wirken auf die SeborrhOe giinstig ein. 

Der vierte Faktor sind die Storungen der Keratinisation. Es sei aufdas 
verwiesen, was friiher beziiglich der Pharmakologie des Schwefels gesagt wurde. 
Auch beim Haar erfolgt eine Umwandlung des Cysteins in Cystin, also eine 
Uberfiihrung der Thiolgruppe-SH in die Disul£idform-S.S-. Dies kann einerseits 
erfolgen durch auBerlich applizierten reaktionsfahigen Schwefel, andererseits 
aber auch durch innerliche Verabreichung dieser Substanz. Hier diirfte der 
Angriffspunkt der Horndialysate liegen. Wenn diese Substanz, per as gegeben, 
im Organismus zu reaktionsfahigem Schwefel umgewandelt wird, so gelangt 
dieser Schwefel durch die Blutbahn zu den Cysteinen und bewirkt oder be
schleunigt die Umwandlung des Cysteins zum Disulfidcystin. Es· sei hier 
nebenbei bemerkt, daB W ARBURG und SAKUMA fanden, daB dieser ProzeB 
unter dem EinfluB katalytisch wirkender Eisenspuren erfolgt, was vielleicht 
den giinstigen EinfluB der Eisentherapie bei der Behandlung des Haarausfalls 
erklaren konnte.. Kommt also wirksamer Schwefel aus den Horndialysaten zu 
den cysteinhaltigen Substanzen des Haares, so regt er eine daniederliegende 
Verhornung zu· kraftigerer Keratinisation an. Nach dieser Anschauung wurde 
das Bedenken von FRIEDENTHAL hinfallig werden, die Horndialysate konnten 
eine starkere Ausbildung des Haarwachstums auch an anderen als den erkrankten 
Haaren zur Folge haben. Bei dem normalen VerhornungsprozeB diirfte die ein
gefiihrte Schwefelmenge kaum einen wesentlichen EinfluB ausiiben; nehmen 
wir doch durch unsere Nahrung taglich ungefahr 1 g Schwefel auf. Aber gerade 
bei Storungen der Keratinsation wirkt aktiver Schwefel fast elektiv auf die 
tragen inaktiven Cysteine und regt dadurch eine Verhornung an. Da aber nicht 
bei jedem Haarausfall eine Starung im VerhornungsprozeB atiologisch vorliegt, 
konnen die Horndialysate nicht bei allen Fallen wirken. Dadurch konnen auch 
die Erfolge und MiBerfolge dieser Medikation erklart werden. 

Beeinflussung der Hypertrichosis. 
Auch die Frage nach der Beseitigung der Haare, sei es aus therapeutischen 

oder kosmetischen Griinden, ist noch weit davon entfernt als gelOst bezeichnet 
zu werden. Der Angriffspunkt der Mittel, welche dies zu veranlassen imstande 
waren, kann ein dreifacher sein: 1. pilar, 2. papillar und 3. indirekt. Wahrend 
Substanzen, die einen pilaren Angriffspunkt haben, nur einen voriibergehenden 
Haarausfall bedingen, veranlassen die Mittel, welche papillar wirken, einen 
dauernden Haarverlust. Die endogen wirkenden Substanzen, die auch papillar 
wirken, wiirden, wenn man sie in einer derartigen Form zur Verfiigung hatte, 
daB sie keine Schadigungen des Gesamtorganismus bedingen, auch einen 
dauernden Haarverlust zur Folge haben. Nur liegt bei letzteren Korpern die 
Dosis efficax so nahe der Dosis toxica, daB eine dauernde Epilation durch 
Medikamente heute noch ein Pium desiderium bedeutet. 

Papillar wirkende Medikamente kennen wir nicht, doch sind wir immerhin 
in der Lage, durch den elektrischen Strom (Elektrolyse, Koagulation) bei 
richtiger Technik eine Enthaarung mehr oder weniger ausgedehnter Bezirke 
ohne Hinterlassung entstellender Narben durchzufiihren. Auch die Rontgen
strahlen konnen einen dauernden Haarausfall bewirken. RITTER empfiehlt sie 
zur Behandlung des verunzierenden starken Frauenbartes. R. O. STEIN empfiehlt 
eine serienweise Bestrahlung: J ede Serie besteht aus drei Sitzungen. Zwischen 
jeder Sitzung solI ein Zwischenraum von 8-10 Wochen, zwischen jedet Serie 
eine Behandlungspause von einem halben Jahr eingeschaltet werden. Personen 
unter18 .Tahren Rind einer Rontgenbehandlung der Hypertrichosis nicht 
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zuzufiihren. Es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, daB diesem 
Verfahren gewisse Nachteile auch bei exaktester Technik anhaften, weshalb 
Vorsicht am Platze ist (NOBL). 

NISIDuru. beschaftigte sich mit experimentellen Studien iiber die Einwirkung 
der Rontgenstrahlen auf das Haar. Als Versuchstier diente die Katze. Der 
Haarausfall ist durch Degeneration der Follikelzellen bedingt. Die Epithelzellen 
der auBeren Wurzelscheide sind am starksten radiosensibel. Sie zeigen nach der 
Bestrahlung eine vakuoTiire Degeneration. Mit gefilterten Strahlen konnte 
NISIDuru. eine vollstandige Verodung des Haarfollikeis ohne mikroskopisch 
nachweisbare Schadigung der Haut erzeugen. Eine Regeneration des Haares 
erfolgte dann, wenn der Bulbus nicht zerstort war. Nach der Bestrahlung 
kommt es zu einer Atrophie der TaIgdriisen, wahrend bei den SchweiBdriisen 
das Stiitzepithel degeneriert. . 

Diejenigen Medikamente, welche pilar wirken, wurden schon bei der Be
sprechung der Untersuchungen von MENscHEL und PULEWKA erortert. Es 
seien ihre Befunde hier nochmals kurz wiedergegeben. Auf Grund kolloid. 
chemischer Untersuchungen stellten diese Autoren fest, daB die Quellung von 
Keratinen durch Erdalkalisulfide (das sind nach HEUBNER Polysulfide) be
deutender ist als durch die entsprechenden H ydroxyde. Bei Einwirkung von 
Sulfhydratlosungen auf die Haare kommt es zu keiner Uberdehnung des Haares, 
wie es die HydXoxyde veranlassen, sondern das Haar wird schon nach fiinf 
Minuten briichig. Aus diesen Versuchen ergibt sich die Wirkung der sog. 
Epilatoria. Chemisch diirfte nach HEUBNER der Augri£fspunkt der Erdalkali
polysulfide im Cystin des Haares Hegen. Der Schwe£eI der Polysulfide diirfte 
sich an die Disulfidgruppe des Cystins der Hornsubstanz ebenso anlagern, 
"wie es elementarer Schwefel bei Beriihrung etwa mit TetrathionsaiIre oder 
mit einem Disulfid Na. S-S. Na u. dgl. tut. Dann wiirde sich eine neue schwefel
reichere chemische Verbindung bilden, deren veranderte mechanische Eigen
schaften leicht verstandlich waren" (HEUBNER). 

Als Epilatoria (Depilatoria) kommen nur solche Substanzen in Frage, welche 
Imine Hautschiidigungen hervorrufen und die schon bei gewohnlicher Tempe
ratur und ·in kurzer Zeit ihre Wirkung entfalten .. Seit langem sind im Ge
brauch die Sulfide des Bariums, Strontiums und Oalciums sowie das Arsen
trisulfid (Auripigment, Operment). 

LERCHE macht experimentelle Enthaarungsversuche mit verschiedenen 
Epilatorien und fand, daB die beste Wirkung das Strontiumsulfid und das 
UNNAsche Epilatorium, das aus Schwe£elbarium, Zinkoxyd und Mehi besteht, 
entfaltet. 

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daB die Wirkung der Epilatorien 
nui eine vOrUbergehende ist und daB die Haare nach kurzer Zeit wieder nach
wachsen. 

Thallium. 
Eine Substanz, welche auf indirektem Wege einen vOriibergehenden Haar

ausfall bedingt, ist das Thallium. Nach dem periodischen System schlieBt es 
sich an das Aluminium an, andererseits leitet es zu den Schwermetallen iiber. 
Thallium hat viele Beziehungen zum Blei, sowohl als Element, ais auch in den 
Salzen, als auch biologisch wegen seiner starken Giftigkeit. Es bildet einwertige 
ThalIo- und dreiwertige Thalli-Verbindungen. Ais eigentliche Verbindungen 
kommt es nur in wenigen Mineralien (bis zu 17% im Orookesit) vor, sonst nur 
in geringen Mengen in vielen Schwefel- und Kupferkiesen. Ferner wird es aus 
dem Schlamm der Bleikammern gewonnen. 1m Pflanzenreich kommt es in 
der Zichorienwurzel und im Tahak vor. 



240 A. PERUTZ: Die Pharmakologia dar Haut. 

Thallium wird durch Elektrolyse des Thallochlorids als weiBes, sehr weiches 
Metall gewonnen. Thalliumverbindungen farben die nicht leuchtende Flamme 
schon griin, ihr Spektrum besteht aus einer einzigen, griinen Linie (daher der 
Name iJaAI.6; = griiner Zweig). 

Thalliumverbindungen werden zu optischen Glasern verwendet. Eiri Thallium
bleiglas hat einen sehr groBen Brechungsexponenten. Thalliumchlorid wird in 
der Gliihlampenindustrie herangezogen. ,Gewerbliche Thalliumvergiftungen 
konnen bei Hiittenarbeitern und in der Glasindustrie vorkommen~ 

Thallosalze erinneren in ihrem toxikologischen Verhalten an die Bleisalze 
(KOBERT, LUCK, KE:iL). Nach den Untersuchungen von CURCI zeigen ThalIo
salze in ihrem pharmakologischem Verhalten Analogien zu den Kalium- und 
Rubidiumsalzen: Wirkung auf das Herz, enorme Steigerung des Blutdruckes, 
ortliche Reizwirkung auf SchIeimhaute. Nach den Untersuchung~n vori 
SWAIN und BATEMAN an KaIt- und Warmbliitern iibertrifft Thallium an 
Giftigkeit das Blei und zeigt Ahnlichkeit in der Wirkung sowolli mit Blei ais 
a uch mit Arsen. 

Thalliumacetat ist ein Thallosalz, das Thallium ist in dieser Verbindung 
einwerlig. 

Thallium wurde von CROOKES 1861 entdeckt und wegen seiner antiidroti
schen Wirklmg zur Bekampfung der Nachtschweille der Phthisiker heran
gezogen. Dabei fanden COMBINALE, HUCHARD, JEANSELME, VASSAUX, GIO
VANNINI u. a., daB naeh Darreichung schon geringer Thalliummengen (drei
mal 0,03 bis viermal 0,1) bei den Kranken teils ein diffu8er, teil8 ein der Alo
pecia areata iihnlicher Haarausfall au~rat. Wahrend die SchweiBsekretion nur 
wahrend der Zeit, der Verabreichung des Mitteis herabgesetzt wurde, trat die 
Alopecie nach Iangerer Zeit (bis 34 Tage) auf und endete mit Regeneration 
des verlorengegangenen Haares. JACQUET war, der Meinung, daB Thallium in 
entgegengesetztem Sinne wie Pilocarpin einwirke. Wahrend dieses durch An
regung der Driisentatigkeit und Erregung der glatten Muskulatur das Haar
wachstum anrege, verhindere Thallium die SchweiBsekretion und erzeuge aus 
entgegengesetzten Griirlden einen Haarausfall. lIALLOPEAU und LAFITTE emp
fahlen zur Bekampfung der Hyperidrosie Iokale Applikatibn von ThaiIiumsaiben. 
GIOVANNINI konnte histologisch auBer gelegentlicher Atrophie der Follikel keine 
Verand,erungen finden. Diese Beobachtungen veranlaBten POEHLMANN, VIG
NOLO-LuTATI, vor allem BUSCHKE, und in Ietzter Zeit G. TRUFFI, sich mit der 
Thalliumalopecie experimentell Z'\1 befassen. 

Untersuchungen fiber die allgemein pharmakologischen Wirkungen des 
Thalliums liegen von KOBERT, KEIL sowie MARME vor, die feststellten, daB 
Thallium fast so giftig wie Blei sei, die Niere schadige, eine kOrnige Degeneration 
der roten BlutkOrperchen hervorrufe, die KEIL von der durch Blei hervorgerufenen 
nicht unterscheiden kann. Beziiglich gekornter Erythrocyten sei auf die neuesten 
Untersuchungen fiber die experimentelle Thalliumvergiftung von A. SEITZ 
verwiesen, der' niemaIs, auch nicht bei groBensubcutanen Gaben, diese Er
scheinung ,beobachten konnte. Die mit Thallium vergifteten Tiere zeigten 
Muskelschwache, Ataxie und gelegentlich Konvulsionen. Nach MARME geht 
Thallium in Harn, Kot, Galle, Milch, Tranen£liissigkeit und Perikardialfliissig
keit fiber. 

Schon in seinen ersten Mitteilungen (1900 und 1901) wies BuscHKE darauf 
hin, daB die Thalliumalopecie nicht durch direkte Einwirkung de8 Mittels an 
Ort und Stelle entstehe, sondern durch Storungen tunktioneller Natur. Es wirke 
nicht peripher, sondern auf das ZentralnervensY8tem. Wahrend BusCHKE sowie 
BETTMANN, der die experiment ellen ,Befunde von BUSCHKE bestatigte, die 
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Thalliumalopecie nur durch innerliche Darreichung erhielten, gelang es VIGNOLO
LUTATI sowie NOBL, auch durch auBerliche Applikation von Thalliumacetat 
einen voriibergehenden Haarausfall hervorzuru£en (1905). Klinisch zog SABOU
RAUD diese letztere Beobachtung heran, um bei Trichophytien einen Haaraus
fall zu veranlassen. Doch gab er wegen schwerer allgemeiner Vergiftungs
erscheinungen bald diese Behandlungsart auf. 

Sowohl BUSCHKE als auch POEHLMANN erklarten aber auch diese durch 
lokale Applikation entstandene Alopecie als nicht peripher erzeugt, sondern als 
nervose zentrale Vergiftung. 

, Soviel von den alteren Untersuchungen iiber die Thalliumalopecie. Es 
war das groBe Verdienst von BUSCHKE und seinen Mitarbeitern, die auf einen 
toten Punkt angelangten Untersuchungen iiber die Ursache dieses Haarausfalles 
wieder aufgenommen zu haben, wodurch nicht nur neue theoretische Gesichts
punkte zutage kamen, sondern auch die Moglichkeit geboten wurde, die 
Thalliumwirkung der Therapie nutzbar zu machen. 

Experimentelles. Die Versuche wurden zumeist an Ratten und Mausen, 
ofters auch am Kaninchen (FANTON, POEHLMANN) vorgenommen. Zunachst 
konnte BUSCHKE feststellen, daB bei Ratten und Mausen sich Katarakte ent
wickelten, auch wenn diese Versuchstiere ganz jung waren. MAMOLI konnte 
nach Thalliumverfiitterung bei 13% seiner Tiere (weiBe Ratten) Katarakte 
feststellen. Die Linsentriibung trat vom 20. Tage an auf, und zwar haupt
sachlich familienweise.· Da dieser ,Befund fiir eine Storung innersekretorischen 
Ursprungs sprach,. wurden von BUSCHKE und. PEISER Kaulquappen, das ge
eignete Dbjekt fiir das Studium endokrinologischer Wirkungen, zur Unter
suchung herangezogeil. Wurde Thallium dem Wasser, in welchem sich die 
Kaulquappen befanden, zugefiigt, so wurde sowohl die Metamorphose als auch 
das Wachstum der Kaulquappen in hohem MaBe gehemmt. Ferner konnten 
BUSCHKE und PEISER feststellen, daB nach Thalliumverfiitterung jungere Ver
suchstiere (Ratten und Mause) in der Entwicklung auf3erordentlich zurUckblieben. 
Bei den alteren Tieren erlischt der Geschlechtstrieb vollstandig, bei den jiingeren 
kommt er gar nicht zum Ausdruck. In einigen Fallen konnten sie auch Atrophie 
der Hoden feststellen. Gelegentlich konnten BUSCHKE und PEISER bei Mausen 
eine Herabsetzung der Ohromierbarkeit des Nebennierenmarkes und bei Meer
schweinchen ein Verschwinden des Adrenalingehaltes in den Nebennieren finden. 
Dagegen konnte MAMOLI keine Hodenatrophie feststellen, wohl aber beob
achtete er sexuelle Indijjerenz, Anaphrodisie und Azoospermie . . Selten sah er 
Veranderungen an den LANGERHANSSchen Inseln im Pankreas; welche bei 
Beginn der Intoxikation mit voriibergehender Hyperglykamie und im weiteren 
Verlaufe mit Hypoglykamie einhergingen. Die Parathyreoidea zeigte keine Ver
anderungen. FANTON beobachtete an seinen Kaninchen, daB die mannlichen 
Tiere sexuell frigide wurden. Das Blut zeigte folgende Erscheinungen: Ko
agulation und Viscositat waren verstarkt, das Hamoglobin vermehrt. Es bestand 
eine Linksverschiebung der Leukocyten. Bei' allen Fallen zeigte sich eine 
Triibung der Linse beider Augen. 1m Harn waren biliare Pigmente und Spuren 
von EiweiB festzustellen. Es bestand Phosphaturie. GINSBERG und BUSCHKE 
nehmen als Grund, fiir die durch Thallium bedingten Augenveranderungen 
eine Schadigung des endokrinen Systems, speziell der Epithelkorperchen an, da 
die Form der Katarakte mit entziindlichen Erscheinungen an der Iris einher
ging, ahnlich wie sie durch ERDHEIM und HAYANO bei Zerstorung der Epithel
korperchen erzeugt wurde. 

Nach Thalliumzufuhr konnten BUSCHKE, LANGER und PEISER Skeletver
anderungen bei den Tieren finden, die auch auf eine endokrine Atiologie 
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hinweisen - Veranderungen, wie sie auch fiir die mit schweren Starungen des 
Kalkstoffwechsels einhergehenden Krankheitsbilder bei del' Tetanie, del' Rachitis 
und del' Osteomalacie angenommen werden. BUSCHKE, CHRISTELLER und 
LOWENSTEIN fassen die Skeletveranderungen als generalisierte Knochensystem
erkrankungen auf. Bei del' Autopsie seiner Kaninchen konnte FANTON rachiti
forme Veranderungen del' lang en Knochen feststellen. Weiters konnten BUSCHKE, 
ZONDEK und BEERMANN iiber einen hemmenden EinfluB des Thalliums auf den 
Brunstzyklu8 del' Maus durch mikroskopische Untersuchung des Scheiden
sekretes berichten. Als Angriffspunkt diesel' Erscheinung nehmen sie entweder 
das Oval' odeI' den Vorderlappen del' Hypophyse an, da sie die Aufhebung diesel' 
Hemmung durch Ovarien-, Folliculin- odeI' Hypophysenvorderlappenver
fiitterung erreichen konnten. 

Ganz eigenartig sind die Beobachtungen, die BUSCHKE bei del' Nachlcommen-
8chaft del' unter Thalliumwirkung stehenden Ratten erheben konnte. Es gelang 
namlich BUSCHKE, von den durch Thallium alopecisch gewordenen und weiter 
unter Thalliumwirkung gehaltenen Ratten Junge zu erhalteri, welche er als 
kahl bezeichnete. Auch R. SPITZER konnte an derJADAssoHNschen Klinik 
in Breslau bei einer bestimmten Versuchsanordnung das Resultat erhalten, 
daB Rattenjunge kahl wurden, deren Miitter unter Thalliumwirkung gestanden 
hatten, ohne daB abel' bei Ihnen eine Alopecie aufgetreten ware (Abb. 24). 
EHRHARDT, del' den EinfluB del' miitterlichen Thalliumvergiftung auf die Nach
kommenschaft studierte, beobachtete, daB bei tadlicher Vergiftung des Mutter
tieres die Jungen nul' Starungen des Wachstums und Verzagerung del' Haar
entwicklung zeigten. Auch MAMOLI erhob ahnliche Befunde. 

Ferner beobachteten BUSCHKE und PEISER bei einer groBen Anzahl ihrer 
Versuchstiere schwere epitheliomartige W ucherung del' Schleimhaut des Vor
magen8, die sich histologisch alsHyperplasien des oberflachlichen Epithels ent
ziindlicher Natur erwiesen. OMLER stellte fest, daB normale Tiere, bei denen 
Tumortransplantate sonst ohne weiteres angingen, durch Thallium derart um
gestimmt werden konnten, daB die Transplantate sich entweder gar nicht 
odeI' sonst nur sehr kiimmerlich weiter entwickelten. Diese Beobachtung ver
anlaBte BUSCHKE und CURTH Thallium mit Rontgen8trahlen bei Hautcarcinomen, 
die strahlenrefraktar geworden waren, zu kombinieren. 

Die von BUSCHKE, KLOPSTOCK und PEISER beobachtete Alkalo8e wurde 
von diesen Autoren entweder als direlcte Giftwirkung des Thalliums auf das 
Blutserum angesehen,. wobeidie Hormonfunktion durch Anderung des Chemismus 
eine Starung erleidet odeI' als direlcte Storungim endolcrinen Ring, was auch sein 
Auswirken in einer Verschiebung del' Serumelektrolyte finden muB odeI' als 
Kombination und Verstarkung beider Wirkungen. 

Was nun den Haarausfall selbst anlangt, del' noch von einer Reihe anderer 
Autoren experiment ell erzeugt wurde (OLIVIER, ARAMAKI, BERNHARDT, MAMoLI, 
CURTIS u. a.), so ist folgendes zu sagen: Am besten reagieren heranwachsende 
Tiere. Bei den ausgewachseneu Tieren liegt die Dosis epilans zu nahe del' 
Dosis letalis (SPITZER). Nach ARAMAKI eignet sich Tha1liumnitrat bessel' als das 
essigsaure Salz. POEHLMANN fiitterte Tiere zweimal wachentlich, indem er von 
einer wasserigen Lasung von Thallium aceticum 0,2: HlOO 1-3 ccm mit Milch 
und eingeweichtem Brot verfiitterte. SPITZER injizierte 0,5 ccm einer 1 Dfooigen 
Lasung 2-3mal wachentlich, FANTON gab seinen Kaninchen 5-6 mg pro 
Kilogramm Karpergewicht. Die deutlichen Erscheinungen des Haarausfalls 
treten nicht VOl' del' 3. bis 4. Woche, meist abel' spateI' auf. Schon POEHLMANN 
betont, daB die.Alopecienie aUf der Bauchhaut aUf tritt, was auch BUSCHKE und 
SPITZER bestatigten. K. LINSER und KAHLER fanden, daB del' Haarausfall in 
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den Haarwachstumsbezirken manifest wird. Es werden zuerst die Papillenhaare 
betro£fen. Je weniger alt das Haarwachstumszentrum ist, desto rascher erfolgt 
der Haaraus£all. Nach ungefahr vier Wochen er£olgt eine Regeneration der 
Haare. Nach DIXON verlieren aIle Laboratoriumstiere mit Ausnahme des Meer
schweinchens nach Thalliumzufuhr ihre Raare. 

POEHLMANN untersuchte Haut, Gehirn, Leber und Nieren von wochenlang 
mit wasseriger Thalliumacetatlosung gefiitterten und fleckweise kahl gewor
denen bunt en Ratten und kormte spektralanalytisch Thallium ausschlieBlich 
nur in den Nieren nachweisen, wahrend OLIVIER nur in der Raut der chronisch 
vergifteten Tiere dieses Gift spektroskopisch finden kormte. 

Auch die mikroskopischen Untersuchungen (BUSCHKE, POEHLMANN u. a.) 
waren negativ. 

FASANI-VOLARELLI applizierte an Kaninchen Thalliumsulfat durch Ionto
phorese. Er beobachtete ebenfalls einen HaarausfaIl, den er auf indirektem 
Wege entstanden annahm, vielleicht durch Beeinflussung des Zentralnerven
systems oder der peripheren N erven. 

Aus diesen experimenteIlen Ergebnissen ist ersichtlich, daB die von BUSCHKE 
schon 1900 aufgestellte Annahme, daB Thallium kein peripher angreifendes 
Gift ist, zu Recht besteht. Der Angriffspunkt des Thalliums ist der endokrine 
Ring. 1st dieser gest6rt, so er£olgt der Raarausfall. 

Ais Stiitze der Untersuchungen von BUSCHKE k6rmen die Arbeiten von 
v. BERDE iiber die Beeinflussung der Thalliumepilation durch Hormone bei 
Ratten gelten. Durch Kastration von Ratten wurde die Thalliumalopecie nicht 
giinstig beeinfluBt. Dagegen war bei ZU£iigung von Thyreoidea bzw. Para
thyreoidea eine ma13ig beschleunigende Wirkung zu beobachten, die bei Kom
bination Init Thymusextrakt besonders deutlich war. Die Mortalitat der Tiere 
bei der Thymus-Thallium-Kombination war eine viel geringere als bei den reinen 
Thalliumtieren. Es ergibt sich demnach, auch entsprechend der klinischen Tat. 
sache, daB die Thalliumtoleranz bei Kindern eine bessere als bei Erwachsenen 
ist, ferner daB die epilierende Wirkung des Thalliums bei V orhandensein und 
mit Hilfe von Thymushormon leichter zur Geltung gelangt. v. BERDE empfiehlt 
daher fiir klinische Zwecke eine Kombination des Thalliums mit Thymusextrakten. 
Auch VASARHELYI kormte in experimentellen Untersuchungen bei gleichzeitiger 
Verabreichungvon Thallium und Hoden-, Ovarium- oder Thymusextrakten zeigen, 
daB die beiden ersteren keinerlei beschleunigende Einwirkung auf die Thallium
epilation auszuiiben vermogen, daB dagegen dem Thymusextrakt anscheinend 
ein beschleunigender EinfluB auf die Thalliumwirkung zukommt. VASARHELYI 
ist der Meinung, daB auch bei der menschlichen Therapie das Vorhandensein 
der Thymusdriise den ausschlaggebenden EinfluB auf die epilierende Wirkung 
des Thalliums ausiibt. 

Gegen die Auffassung BUSCHKES und seiner Mitarbeiter nimmt G. TRUFFI 
auf Grund ausgedehnter experimenteller Untersuchungen Stellung. Er arbeitete 
an Ratten, Mausen, Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen. Er versuchte 
durch Applikation einer einzigen kleinen wirksamen Dosis (wie beim Menschen) 
das chronische Vergiftungsbild zu umgehen. Aile Tiere zeigten sichtlichen 
Haarausfall, welcher sich bei der Ratte zuerst auf dem Rucken beschrankte und 
sich dann mehr und mehr ausbreitete und sich bei der Katze hauptsachlich 
auf der Schnauze einstellte. Die histologische Untersuchung der haarlosen 
sowie der in Epilation begriffenen Hautstucke ergab regenerative Prozesse der 
epithelialen Elemente, der Matrix, des Bulbus und der Follikel (Umstande, die 
nach TRUFFI vollstandig ausreichen, um den Haarausfall zu erklaren), aber 
keine besonderen Veranderungen der endokrinen Drusen. Auch kormte er keine 
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Veranderungen der inneren Organe, welche der Giftwirkung am meisten emp
findlich sind, z. B . Niere (DAL COLLO, TRUFFI) feststellen. Ferner zeigten die 
Tiere keine funktionellen StOrungen des . neuro-endokrinen Systems. Auch die 
Funktion der EierstOcke und der Hoden war erhalten. Versuche an Frosch
und Krotenlarven, die G. TRUFFI vornahm, 1ieBen keine e1ektive Wirkung des 
Thalliums auf die endokrinen Drusen erkennen. Auch die vorherige Reizung 
des vegetativen Nervensystems durch Verabreichung von Adrena1in bzw. 
Pilocarpin lOste keine Anderung in der Wirksamkeit des Thalliums aus. 

Dagegen erzie1te TRUFFI durch percutane Applikation des Tha1iumacetats 
nicht nur eine circumscripte und 10ka1isierte A10pecie auf der App1ikationsstelle, 
sondern sah auch Haarveranderungen in der Peripherie des behandelten Bezirkes 
auftreten. Auf Grund seiner Untersuchungsergebnisse nimmt G. TRUFFI im 
Gegensatz zu den meisten Autoren an, daB bei der Entstehung der A10pecie 
das Thallium direkt und lakal auf die Haare wirkt. 

Zu diesen schonen Untersuchungen von TRUFFI muB aber bemerkt werden, 
daB sie gerade im Sinne BUSOHKES gedeutet werden konnen. Durch eine ein-

Abb. 24. Alopecie der Rattenjungen nach Thalliumverfiitterung der Mutter. 
(Aus R. SPITZER, Arch. f. Dermat. 140, 437, Abb. 2 [1922].) 

ma1ige k1eine aber wirksame Verabreichung von Thalloacetat wird zwar der 
endokrine Ring funktionell geschadigt, ohne daB dabei schon anatomisch nach
weisbare Veranderungen auftreten mussen. Diese funktionelle Storung genugt 
hin1ang1ich, um einen Haarausfall mit all seinen histo1ogisch nachweisbaren 
Lasionen in der Haut zu veranlassen. Auch beim Menschen sehen wir im 
allgemeinen keine Schadigungen seitens der Drusen mit innerer Sekretion auf
treten. Zur Erzeugung einer Dysfunktion endokriner Drusen genugen schein
bar schon jene k1einen Mengen Thalliumacetats, wie sie dmch Resorption 
von loka1 app1iziertem Thallium durch die Haut in den Kreis1auf kommen. 
Auch die spater zu erwahnenden Untersuchungen von DIXON scheinen in dies em 
Sinne zu sprechen. 

Klinische Befunde. Soweit ich die Literatur liberblicke, war RICARDO 
E. CICERO in Mexiko der erste, der schon 1917 die Epilationswirkung des per os 
applizierten Thalliums heranzog, um Dermatomykosen'des,behaarten Kopfes zu 
behandeln. Seine 1919 erschienene Mitteilung ist damals ilichtzur Kenntnis der 
europaischen Arzte gelangt, ebenso wie die 1922 erschienene der Mexikaner 
URUENA und OCHOTERANA. Diese Untersuchungen werden in einer deutschen 
Veroffentlichung von G. PETER (Mexiko) erwahnt. CICERO berichtete liber 
354 Fane, die mit Thallium geheilt wurden. Er gab Kindem unter 4 Jahren 
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5 mg, alteren 7 mg Thalliumacetat in einem halben Glas Wasser gelost. Das 
Mittel wurde per os eineinziges Mal genommen. In der dritten Woche trat die 
vollstandige Epilation auf. Nach 3-4 Monaten hatte das Haar wieder seine 
normale Dichte. URUENA und OCHOTERANA gaben 7-8 mg pro Kilogramm 
Korpergewicht. IGndern unter zwei Jahren wurden nur 5 mg verabreicht. 

Auf Grund der theoretischen, frillier erwahnten Arbeiten von BUSCHKE 
und PEISER wurde auch in Europa das Thallium zur Behandlung von Pil~
erkranku.ngen der behaarten Kopfhaut herangezogen. BUSCHKE, LANGER und 
PEISER empfahlen eine einmalige Dosis ThaUiumacetat von 8 mg pro Kilogramm 
Korpergewicht und erzielten bei 14 geisteskranken Kindern im Alter von 3 bis 
11 Jahren, die einer Rontgenepilation nicht unterzogen werden konnten,· bei 
Trichophytie und Mikrosporie einen vollen ErfoIg: 6-8 Tage nach der Ver
abreichung des Mittels lockerten sich die Haare, lieBen sich in den nachsten 
Tagen immer leichter entfernen, bis schlieBlich zwischen 16. und 19. Tag der 
Kopf vollstandig haarfrei war. Bei Verabreichung von 6 mg pro Kilogramm 
Korpergewicht erfoIgte keine diffuse, sondern eine fleckformige Alopecie. Bei 
der Thalliumepilation beobachteten BUSCHKE· und PEISER, daB an der Stirn
haargrenze ein schmaler Streiten Haare stehen blieb; und daB die Augenbrauen 
an der lateralen Haltte austielen, wahrend ·sie medial erhalten blieben. BUSCHKE 
verwies darauf, daB Thallium nur die Epilation zur Folge hat und nicht aut die 
Pilze abtotend· einwirkt. Die Regeneration der Haare· erfolgt nach ungefahr 
4 W ochen, so daB nach etwa 3 Monaten die Haare wieder vollstandig vorhanden 
sind. Diese Ergebnisse von BUSCHKE wurden von einer Reihe von Autoren 
bestatigt (DAL COLLO, ARAMAKI. FIOCCO u. a.). CORVISA wendete es in Fallen 
an, wo Rontgen versagt und eine totale Enthaarung der Kopfhaut notwendig 
ist. FERLUGO gibt 8-9 mg pro Kilogramm Korpergewicht, DIVELLA hatte 
78% Heilung. In der Diskussion zum Vortrage von FIOCCO auf dem Dermato-
10genkongreB in Padua 1924 berichtete RADAELI iiber gute Erfolge; MARIANI 
fand, daB das Mittel um so besser wirke und um so weniger geiahrlich sei, je 
fiinger der damit behandelte Kranke ist. PASINI wies darauf hin, daB die La
nugohaare bestehen bleiben und daB die subcutane und intradermale Appli
kation wirkungslos sei. Beziiglich Haarregeneration wad PASINI die Frage auf, 
ob es sich um eine Atrophie der Haarfollikel mit nachfolgender kraftigerer 
Haarentwicklung handelt oder ob von Anfang an eine Reizwirkung auf den 
Follikel ausgeiibt wird, wobei das besonders schnell gebildete neue Haar das 
vorhandene alte abstoBt. Trotz guter klinischer ErfoIge lehnte PASINI dieses 
Verfahren abo CAPELLI faBt die Ergebnisse der Aussprache dahin zusammen, 
daB Thallium eine ausschlief3lich epilierende und keine spezitisch heilende Wir-

. kung ausilbt. Es soIl bei Erwachsenen nicht angeivenaet werden, bei Kindern 
ist Vorsicht am Platze, weil gegebenenfalls eine dysendokrine Wirkung. zu 
schweren Komplikationen AnlaB geben konne. 

Sehr gute Erfoge hatte PETER in Mexiko zu verzeichnen. Er beniitzte eben
so wie die anderen mexikanischen Autoren das Thallium aceticum oxydulatum. 
Er meint, daB "das Thallium eine wertvolle Bereicherung unseres Arzneischatzes 
bedeutet". Er warnt aber eindringlich vor einer Wiederholung der Applikation: 
Thallium soIl nur ein einziges Mal gegeben werden. DIXON gab bei Kindern 
9 mg. Er erwahnt, daB die Wirkung nicht unmittelbar auftritt. Sie er
·streckt sich auf das autonome Nervensystem, in geringerem MaBe auf Medulla 
·undRiickenmark und laBt ahnlich wie das Strychnin die Reflexe schneller 
durch das Riickenmark passieren. DIXON konnte zeigen, daB ein schwacher 
faradischer Strom, den er am Halssympathicus einwirken lieB, noch nicht 
ausreichte, die Pupille zu dilatieren, wahrend dieser Versuch bei thallium
verfiitterten Tieren gelang. Das ganze autonome Nervensystem reagiert 
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ebens9: Normale Reize wirken sich unter Thallium starker aus. STERN und 
GREVEL fassen ihre Ergebnisse dahin zusammen, daB sie in der "Thallium
epilat,ion nach BUSCHKE die Methode der Wahl sehen, in der Rontgenepilation 
nur ein Ultimum refugium, wo erstere versagen soIIte". KLEINMANN berichtet 
fib,er 114 Falle, die mit Thalliumacetat behandeIt wurden, und er:z;ielte auch bei 
38 Fallen von Favus gute Resultate. Auch DOSTROWSKY hatte in Palastina 
im allgemeinen gute Erfolge. Ferner berichten fiber gute Resultate DRUMMOND, 
BRONSTEIN, DARIER, LEWIN, RITTER, BRUCK, DUCHAN, POTATSCHNIK, BROWN, 
GOLDMAN, CASCIO ROCCA, STERN und GREVEL, WOLPERTAS, COVISA u. a. Da die 
experimentellen und klinischen Erfahrungen zeigten, daB die nach der Thallium
epilation einsetzende Haarregeneration nicht nur prompt erfolgt, sondern ein 
besseres Haarwachstum bewirkt und zu einem dichteren und schoneren Haar
kleid ffihrt, empfahl PEISER das Thalliumacetat fiir gewisse FaIle von Alopecia 
areata. 

ARZT kombini~rte die Thalliumepilation mit Trichophytineinspritzungen. 
Er hatte zwar damit gute Resultate, doch meinte er, ob nicht die Zahl der 
Rfickfalle bei Thalliumbehandlung wegen des Zurfickbleibens von Haarstfimpfen 
gerade am Krankheitsherd dadurch groBer sei. Ungiinstiger sprechen sich 
MGEUBROFF und LANDESMANN aus, die beziiglich Epilation keine guten Er
folge hatten. Bei der Halfte ihrer FaIle traten Intoxikationen auf, so daB sie 
die Rontgenbehandlung der Thalliumepilation vorziehen. Auch WIGLEY ist der 
Meinung, daB die Thalliumepilation jener mit Rontgenstrahlen unterlegen sei. 
Am scharfsten spricht sich SABOURAUD aus-:-"C'est un medicament auquel je 
n' oserais plus recourrir." 

Um die Gefahren einer lJberdosierung zu vermeiden, empfahlen BUSCHKE, 
LANGER und PEISER geringere Dosen Thallium (4mg) und gleich~itig Rontgen
epilation. FUr dieses kombinierte Verfahren sprechen sich STUMPKE, BUSCHKE 
und LANGER, LOURJE und ZWITKIS, STEPHANESCOU, Doczy, LEVY und BELLUCCI 
aus, wobei BUSCHKE und LANGER eindringlickst warnen, Thallium Personen zu 
geben, die das 14. Lebensjahr uberschritten haben. Die Thalliumbehandlung 
kommt vorlaufig "weder fur gropere Kinder noch fur Erwackseni in Betracht". 

Von Nebenerscheinungen wurden beobachtet: Appetitlosigkeit, Gelenk
schmerzen, Reizbarkeit (DOWLING, FELUGo, MGEUBROFF und LANDESMANN). 
INSABATO sah 2mal eine geschwollene und schmerzhafte Leber, auBerdem be
richtet er iiber einen Fall von extrapyramidalem hepatolentikularem Sym
ptomenkomplex vom Typ der Pseudosklerose WESTPHAL-STRUMPELL. SEASTON 
und WILSON beobachteten bei 30 Fallen 5mal Nebenwirkungen. MATTEUCCI 
konnte bei Kindern rontgenologisch Gelenkhautentziindungen feststeIlen, 
wobei die Knochen intakt waren. DOSTROWSKY berichtet fiber eine 1 Woche 
langanhaltende Albuminurie. SZENTKI:R.ALYI sah eine sekundare Anamie' 
als Schadigung des die Blutbildung beeinflussenden endokrinen Systems auf
treten. DOMBROWSKY berichtet fiber einen Lichen ruber planus, der im An· 
.schluB an eine Thalliumbehandlung auftrat. 

DIVELLA beobachtete bei lokaler Applikation von Thallium einmal Kop£
schmerzen und Fieber, bei einem Lupuskranken das Auftreten einer tuberkulOsen 
Meningitis. DAVIES, TWITSON und ANDREWS sahen bei zwei Schwestern nach 
Verabreichung von 8,5 und 8,75 mg pro Kilogramm Korpergewicht neben 
Haarausfall Schmerzen in den Knien, epileptiforme AnIaIle und Acetonurie. 
STUMPKE sah bei fiberschreiten der Dosis (9 mg) toxische Erscheinungen auf
treten. GOLOSOWKER ,sah bei 20% seiner FaIle Gelenkschmerzen auftreten. 
DOWLING und KELMAN ffihren die toxischen Erscheinungen, die sie beobachteten, 
auf ein unreines Praparat zurfick. Auch NEUENDORFF berichtet fiber lang 
andauernde FuBschmerzen. 
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Auf Grund der alteren Untersuchungen von SABOURAUD und VIGNOLO
LUTATI wurde versucht, Thallium in Salbenform zu applizieren (DARIER, SAINZ 
DE AJA und ZULOAGA). LAQUERRIERE sowie LOUSTE, JUSTER und DRAMEZ 
schlugen eine kataphoretische Behandlung mit Thallium vor. 

Dber Vergiftung (Mordversuch und Selbstmord) mit einem tnalliumhaltigen 
Rattengift ("Zelio") berichten BRIEGER, KAPs, REDLICH, R. O. STEIN, GRE
VING und GAGEL, LUBENAU u. a. ALTHOFF teilt 7 FaIle von Thalliumvergiftung 
mit, die in einer Familie auftraten. Er beantragt, Thallium als starkes Gift 
dem freien Verkehr zu entziehen und in das Verzeichnis der Gifte aufzunehmen. 
HABERDA berichtet iiber einen Giftmord durch Thallium (Rattengift "Zelio"), 
das die Ehefrau systematisch allen moglichen Speisen und Getranken ihrem 
Mann beirnischte. 1m ganzen gab sie fum innerhalb 2 Wochen 21/2 Tuben Zelio
paste, also 17 g Thallium. Es trat zunachst Erbrechen ein, dann Schmerzen in 
den Waden. Dann traten Beschwerden in den Endgliedern der Zehen und Finger 
sowie Schmerzen in der Bauch- und Magengegend auf. Zunachst bestand Durch
fall, der bald einer Obstipation wich. Nach Riickgang dieser Symptome trat 
eine Alopecie auf. Spater kamen noch eine Blepharitis und Gesichtsdermatitis 
sowie Sehstorungen hinzu. Allmahlich trat eine Demenz ein und 3 Monate 
nach der ersten Thalliumgabe erfolgte der Tod. Bei der Obduktion fand 
HABERDA Hirnodem, fettige Degeneration des Herzmuskels und Entartung 
der Nieren. 

Dber gewerbliche Schadigungen bei Arbeitern mit Thallium berichten 
TELEKY, BUSCHKE, sowie RUBE und HENDRICHS. Die gewerblichen Thallium
vergiftungen werden bei der Gewinnung des Metalls aus Schwefelkiesriick
standen, in der Glasindustrie und in chemischen Fabriken beobachtet. Die 
Symptome sind: Miidigkeit, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Eosinophilie, 
Lymphocytose, Albuminurie, Sehstorungen. 

Versuche, die BUSCHKE vornahm, die toxische Wirkung des Thalliums herab
zusetzen, fielen negativ aus. Doch konnten MRONGOVIUS und DUCHAN durch 
Kombination des Thalliums mit Natriumthiosulfat die lntoxikationsgefahr 
bedeutend herabsetzen. Auch bei eingetretenen Komplikationen lieB sich durch 
Natriumthiosulfat (1,0-1,5 g in Wasser gelOst, 3mal taglich) ein rascher Riick· 
gang der Vergiftungssymptome erzielen. Allerdings ergaben die von BUSCHKE, 
DUCHAN und JOSEPH an Ratten und Mausen vorgenommenen Untersuchungen 
kein eindeutiges Ergebnis im Sinne einer Entgiftung des Thalliums durchNatrium
thiosulfat. Auch CALUZZI empfahl als Antidot von Thallium das Natrium
thiosulfat. Er gab Kindern irn Alter von 6-9 Jahren 9 mg Thallium pro 
Kilogramm Korpergewicht und gleichzeitig 1 Woche lang taglich 3mal 1,5 g 
Natriumthiosulfat. Wahrend dieser Zeit machten sich keine von den sonst zu 
erwartenden Beschwerden bemerkbar, erst 2 oder 3 Tage nach dem Aussetzen 
des Thiosulfats klagten 2 Kinder iiber Schmerzen in den Knien, die 4-5 Tage 
dauerten. Ausfall und Erneuerung der Haare war normal; das Thiosulfat hatte 
darauf keinen EinfluB. 

Histologisch konnten beirn Menschen keine besonderen Veranderungen der 
thalliumepilierten Haut nachgewiesen werden. DIVELLA fand eine voriiber
gehende Atrophie der Haarfollikel, FIocco Veranderungen der eigentlichen 
Elemente des Haarfollikels und der Haare selbs't, LEIGHEB eine maBige Haut
atrophie und Atrophie der SchweiBdriisen. G. TRUFFI, dem wir die friiher 
erwahnten ausgezeichneten Untersuchungen iiber die Wirkung des Thallium
acetates verdanken, fand degenerative Veranderungen der epithelialen Elemente 
der Matrix, des Bulbus und des Follikels. Erwahnenswert sind noch die 
Beobachtungen von BUSCHKE und PEISER, daB die 3 wertigen Thallium
verbindungen zwar nur 1/10 der Giftigkeit der einwertigen haben, darB aber 
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bei den Thalliverbindungen trotz entsptechender ErhOhung der Dosis die fiir 
die Thallosa17;e typischen Veranderungen ausbleiben. 

In dies em Zusammenhang sei noch auf einige chemische Stoffe hingewiesen, 
die einen diffusen oder kreisformigen Haarausfall auf indirektem Wege zu 
erzeugen vermogen. Es wurde schon oben erwahnt, daB Thallium Erscheinungen 
hervorzurufen imstande ist, die gewisse Ahnlichkeiten mit der Bleivergiftung 
haben. So konnte STRAUB zeigen, daB Katzen, denen er eine groBere Menge 
Bleisulfat unter die Riickenhaut einspritzte, bei denen er also eine chronische 
Bleivergiftung erzeugte, zunachst normal blieben, dann abmagerten. 5 W ochen 
spater trat bei ihnen ein ataktischer Gang, Krampfe und ein diffuser Haar
ausfall auf. Nach ungefahr 60 Tagen starben die Tiere. Auch beirn Bleihaar
ausfall diirfte die Wirkung tiber das Zentralnervensystem gehen. Auch ARA
MAKI gelang' es, durch Blei an weiBen Mausen eine Alopecie zu erzeugen. 
BUSCHKE und BEERMANN untersuchten die chemischen und biologischen Be
ziehungen zwischen Blei und Thallium. Es gelang ihnen, durch Blei die BrunBt 
der Mause zum Stillstand zu 1,>ringen. Ferner sahen sie bei diesen Tieren das 
Auftreten von Alopecie und Wachstum8st6rungen. In einem FaIle trat auch 
eine Katarakt auf. Ob aber diese Ergebnisse wirklich dem Blei zuzuschreiben 
seien, erscheint zweifelhaft. Denn auf eine Anfrage von BUSCHKE und BEER
MANN teilte die bekannte chemische Fabrik E. Merck in Darmstadt mit, daB 
auch in den gereinigten Bleisalzen stets Spuren von Thallium vorhanden smd. 
Die Frage nach der Bleialopecie muB also noch so lange in suspenso bleiben, 
alses gelingt, Bleisalze von Thallium ganzlich zu befreien. 

PAUL EHRLICH beobachtete bei seinen bekannten Untersuchungen tiber das 
Abrin, das Toxalbuminoid des Jequiritysamens (Abrus precatorius), daB bei 
Injektionen dieser Substanz Haarriusfall an der Injektionsstelle auftritt. 
BETTMANN verfiitterte Kaninchen mit Abrincaces (1 mg pro Kilogramm Ka
ninchen) und beobachtete, daB nach 2-3 Wochen ein meist diffuser, zuweilen 
auch herdformiger Haarausfall auftrat. 

POEHLMANN erwahnt, daB POHL bei SchwefelkohlenBtoffvergiftungen bei seinen 
Versuchstieren gleich aussehende haarlose Stellen beobachtete, wie sie BETT
MANN durch Abrinverfiitterung erzeugte. 

BEZZOLA konnte bei Meerschweinchen, die er fortgesetzt auch mit unver
dorbenem ,Mais verfiitterte, einen am Rilcken auftretenden Haarausfall er
zeugen. Doch diirfte dieser Haarausfall durch einen photodynamisch wirkenden 
Sensibilisator bedingt sein und diirfte dem Fagopyrismus der Rinder ul!-d Schafe 
entsprechen, der bei Fiitterung mit Fagopyrum esculentum entsteht. Konnten 
doch RAUBITSCHEK, HORBACZEWSKI, LODE, HAUSMANN u. a. aus Mais photo
dynamisch wirkende Substanzen isolieren, die bei den Versuchstieren licht
sensibilisierende Krankheiten hervorrufen, ahnlich wie dies die Porphyrine bei 
der experirnentellen und natiirlichen Hydroa aestivale (PERUTZ, ARZT und 
HAUSMANN, GUNTHER, MARTENSTEIN u. a.) bewirken. 

Zum Schlusse seien noch kurz die 

Haarfitrbemittel und Haarbleichmittel 
besprochen. 

Das Ergrauen der Haare ist ein physiologischer Vorgang; doch kommen 
Anomalien der Haarfarbe bei verschiedenen Krankheiten vor. So berichten 
LEVINE und LADD iiber vorzeitiges Ergrauen der Haare bei perniziOser Anamie. 
Andererseits beschreibt ja bekanntlich SCHRIDDE (seine Angaben wurden unter 
anderen von ZOLLNER sowie FRIEDRICli bestatigt, von SIMON nur teilweise 
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anerkannt, von SIMONS und JALLER, HEINE sowie GRUUA und DowBusz ab
gelehnt) die "Krebshaare": Bei Carcinomatosen, sowohl bei alteren als auch 
bei jiingeren Individuen, haben die Haare iiberan dort, wo sie dem Tageslicht 
besonders ausgesetzt sind, eine tiefschwarze Farbe, sind matter, straffer und 
dicker als gewohnlich. 

Der Unterschied in der Farbe der Scham- und Achselhaare von jener der 
Kopfhaare ist physiologisch. Die Schamhaare wiederum sind dunkler geti:int 
als die Achselhaare. Rote Schamhaare sind haufiger als so gefarbte Kopfhaare 
(GIESELER). . 

Urn die Haarfarbe zu andern, werden entweder entfarbende Mittel ver
wendet, oder es erfolgt eine Haarfarbung. 

Haarbleichmittel. 
Das Bleichen der Naturfarbe der Haare ("Blondieren") ist ein oxydativer 

Vorgang. Je intensiver die Sauerstoffeinwirkung, urn so starker die Bleichung. 
Wird feuchtes Haar der Sonne ausgesetzt, so erfolgt durch das Licht eine 
Spaltung des Wassers und der Sauerstoff in statu nascendi wirkt bleichend. 
Diesen Vorgang. beniitzten die Venezianerinnen der Renaissance, urn ihren 
Haaren die damalige Modefarbe zu verleihen. Beim Waschen der Haare mit 
Kamillenabkochung wirkt das in den Kamillen enthaltene atherische 01 als 
Sauerstoffiibertrager (BACHSTEZ). Ein starkes Haarbleichmittel ist das Kalium
permanganat, das auch durch Abgeben des Sauerstoffes wirkt. Das gebrauch
lichste Blondierungsmittel ist das Wasserstoffsuperoxyd, das von .THIELLAY 
zu dies em Zwecke eingefiihrt wurde. Ane Blondierungsmittel (z. B. Aureoline, 
Golden Hair Wash) enthalten stets als wirksamen Bestandteil WasserstoH
superoxyd (COLMAN). 

Es sei schon an dieser Stelle hervorgehoben, daB auch die Blondierungs
mittel fiir das Haar nicht indifferent sind. Sie machen das Haar sprode und 
verursachen oft ein brennendes, juckendes Gefiihl an der Kopfhaut. Welche 
schwere Verletzungen durch unvorsichtig ausgefiihrte Entfarbung der Haare 
entstehen konnen, zeigt die Patientin von v. BERDE, die eine ausgebreitete 
Kopfhautgangran nach Entfarbung der Haare mit Wasserstoffsuperoxyd be
kam. 

Haarfiirbemittel. 
Zum Haarfarben werden jene Methoden verwendet, die man nach COLMAN 

in physikalische und chemische Prozeduren einteilen kann. 
Bei den physikalisch wirkenden Mitteln wird die fertig gebildete Farbe auf 

das Haar aufgetragen, wahrend chemische Haarfarbemittel jene Substanzen 
sind, bei denen der Farbstoff erst auf den Haaren selbst entsteht. 

Die physikalischen Mittel verleihen dem Haar nur kurze Zeit die gewiinschte 
Farbe. Sic werden heute hauptsachlich herangezogen, urn Augenbrauen oder 
Wimp ern zu farben. Der Farbstoff (zumeist chinesische Tusche) ist in Wasser 
suspendiert und enthalt fast immer noch ein Bindemittel (Gummi arabicum). 

Zur Herstellung. der chemischen· Haarfarbemittel werden sowohl anorgani
sche als auch organische Substanzen herangezogen. Zu den anorganischen 
Haarfarbemitteln gehoren die blei-, silber-, kupfer-, wismut-, kobalt-, eisen
und manganhaltigen Mittel, von denen die silber- und manganhaltigen die 
noch relativ unschadlichsten sind. 

Friiher waren bleihaltige Haarfarbemittel sehr beliebt. Ihre Wirkung beruht 
darauf, daB Bleiionen sich mit dem im Haar enthaltenen Schwefel zu unlos
lichem schwarz en Bleisulfid verbinden. Die Wirkung tritt "progressiv" auf. 
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Da aber die bleihaltigen Mittel schwere Gesundheitsschadigungen hervorriefen, 
kam man von ihrer Anwendung abo 

Bei den silberhaltigen Haarfarbemitteln entsteht durch Reduktion einer 
Silbernitratlosung ein Silberhydrosol. Bei der Darstellung eines Silberhydrosols 
in Gegenwart eines Schtitzkolloids ist dieses fUr die Farbe des Sols von erheblicher 
Bedeutung. LIESEGANG mischte zum Studium der Farben des kolloidalen 
Silbers eine SilbernitratlOsung mit einer GelatinelOsung und reduzierte dann 
mit Hydrochinon. Das Gemisch nahm nacheinander die Farben gelb, orange, 
braun, oliv, griinschw!1rz und blauschwarz an. Bei dem Zustandekommen 
der einzelenen Farbtone spielt die TeilchengroBe eine Rolle. Daneben diirfte 
die Gestalt der Submikronen, ihre Lagerung zueinander wie die Art der Raum
ausfiillung von wesentlicher Bedeutung sein. 

Wismuthaltige Mittel machen eine blonde bis braune Farbung, kobalthaltige 
Mittel (z. B. die Mixture Broux) , die durch Anderung der Konzentration der 
reduzierenden Substanz (zumeist Pyrogallol) eine Farbung von blond bis 
schwarz bewirken, sind nicht unschadlich. 

Die organischen Haarfarbemittel zerfallen in natiirlich vorkommende und 
synthetische Haarfarbemittel. Zu den erstcrcn gehoren die Nuf3extraktfarben, 
deren farbendes Prinzip, wie bereits erwahnt, das nicht indifferente PyrogaUol 
ist (ERDMANN), dann Henna, das die gepulverten Blatter des Cypernstrauches 
Lawsonia inermis enthalt, und Reng, die gepulverten Blatter der Indigopflanze 
Indigofera argentea. Beide zusammengemischt liefern blonde, braune bis schwarze 
:Farben. (LEVIDOV verwendet Henna ["Chna"] gegen Warzen und Condylo
mata acuminata.) Auch der aus Anacardiumniissen hergestellte Anacardium
farbstoff gehort in diese Gruppe. Das aus frischen Blattern hergestellte 
Praparat reizt durch eine olige Substanz, das Cardol (SOLTSIEN). 

Zu den synthetischen Haarfiirbemitteln gehort die Pyrogallussaure. Nach 
den Untersuchungen von TOMASCZEWSKI und ERDMANN macht die Pyrogallus
saure lokale und allgemeine Schiidigungen. Gute Farbstof£e sind die aro
matischen Amine, von denen das Paraphenylendiamin eine ausgezeichnete 
Farbkraft besitzt. Die dadurch erzielten Farbungen sind sehr natiirlich und 
haltbar. Eine gauze Reihe von Haarfarbemitteln enthalten diese Substanz. 
Schon durch den Luftsauerstoff wird dieser Korper oxydiert und geht beim 
Behandeln mit Wasserstottsuperoxyd in einen tiefen, dunklen Farbstoff, der 
BRANDOWsKlschen Base iiber. Letztere laBt sich aus dem Chinondiimin 1 ab
leiten, das als Zwischenprodukt bei der Oxydation des Paraphenylendiamins 
entsteht. 

C=o 
. CH/'1CH 
1 Chinon I I hat die Formel eines Diketons, enthi1lt also zwei Ketone C = O. 

@V@ ~ 
C=O 

Diese Art der Bindung, bei der der Ketonsauerstoff durch die verschiedenen Gruppen 
ersetzt werden kann, nennt man die "chinoide Bindung". Sie ist besonders bei den 
Farbstoffen von groBer Wichtigkeit. Die Ketongruppe kann auch durch die Imin
gruppe = NH ersetzt werden (Imine entstehen, wenn zwei Wasserstoffatome in einem 
Molekiil Ammoniak NHa durch ein Alkylen, z. B. CaH6 = NH Propylenimin ersetzt werden). 
Durch Ersatz der = O-Atome durch = NH-Gruppen entstehen die Chinonimide: 

o NH 
II II 
/~ /~ l) Chinonimin und l) Chinondiimin 

~H ~H 
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NHs 

Das Paraphenylendiamin hat die Formel (~ Wi1hrend die aliphatischen 
"'-./ 

NHs 
Diamine physiologisch ganzlich wirkungslos sind, gehoren die aromatischen 
Diamine zu den starksten Giften. AIle Phenylendiamine sind giftig, am wenigsten 
ist das m-Phenylendiamin giftig. Bei der Oxydatio:i:t des p~Phenylendiamins 
entstehen je nach der Art des Oxydationsmittels und der Reaktion der Losung 
verschiedene Produkte. Dabei entstehen farblose Verbindungen wie Chinondiimin 
und Chinondichlorimin. Bei vollstandiger Oxydation wird dasp-Phenylen. 
diamin in farbloses Chinondiimin umgewandelt (zit. nach R. L. MAYER): 

}\s )~Hs 
~g + O2 = l) + HsO 

Paraphenylen. .1H ... 
diamin Chmondllmm 

Nun kann sich das Chinondiimin, das freie Nebenvalenzen hat, mit noch 
nicht oxydiertem p.Phenylendiamin zu einem dunkelgefarbten Chinhydron 
verbinden: 

NH NHs 

()+6 
)H :kH2 

Chinon- p-Phenylen. 
diimin diamin 

NH. 
II () 

'll 
NH. 

... NHs 

(~ 
""( 

... NHs 

Fiir die Entstehung der BRANDOwsKIschen Base aus dem intermediar ent. 
standenen Chinondiimin nimmt E. ERDMANN folgendes Schema an: 

NH NH 

(~NH=/-"'-.=NH(\ -+ ""/ "'-_/ ) 
II II 
NH NH 

3 Molekiile Chinondiimin 

Die BRANDowsKISche Base hat wahrscheinlich die Konstitution eines Tetra· 
amidodiphenylparaazophenylens. 

Nun iibt das Chinondiimin eine 8tarke lokale Reizwirkung auf die Raut 
aus (ERDMANN), so daJ3 die anfangliche Begeisterung, mit der das Para· 
.phenylendiamin als Raarfarbemittel aufgenommen wurde, sehr bald durch 
Berichte iiber schwere Schadigungen, die durch dieses Praparat bzw. durch 
das wahrend der Farbung entstehende Chinondiimin veranlaJ3t wurden, wesent· 
lich abflaute und durch die Aufnahme in das Giftverzeichnis dem freien Ver. 
kehr entzogen wurde. In der Pelzliirberei wird es noch in groJ3en Mengen als 

NHgHCl 
/\ 

salzsaures Paraphenylendiamin ~) gebraucht und segelt dort unter dem 

N amen "U r8ol" . 
NH2HCl 
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Das Paraphenylendiamin ist ein pharmakologisch interessanter Korper 
und entbehrt auch fiir die Dermatologie nicht einer gewissen Bedeutung. 
MEISSNER konnte feststellen, daB diese Substanz beim Kaninchen eine eigen
artige 6dematose Schwellung hervorruft, die sich fast nur auf die Zunge 
und auf das Bindegewebe von Hals und Kopi beschrankt. Dieser Befund 
wurde von einer Reihe amerikanischer Autoren (GIBBS, HANZLIK, TAINTER 
und HANZLIK u. a.) bestatigt. L. HEss und H. MU:LLER konnten zeigen, 
daB eine Reihe aromatischer Diamine und aromatischer Hydrazine auch eine 
Odembildung bewirken. Nach diesen Autoren kommt diese Odembildung 
durch Alteration der Oapillaren, ohne Hydriimie zustande. Nun konnte 
TAINTER zeigen, daB eine Anzahl von Stoffen wie Santonin, Pikrotoxin, 
Nicotin das Paraphenylendiaminodem unterdriickt. Ebenso konnten TAINTER 
und HANZLIK feststellen, daB auch Adrenalin oder Stoffe, die stimulierend auf 
die Sekretion der Nebennieren wirken, hemmend auf diese Odembildung ein
wirken. Auch Atropin unterdriickt dieses Odem. LEIF T. POULSSON zeigte, 
daB auch Pituitrin eine starke Hemmung bis totale Verhinderung der Odem
bildung veranlaBt. 

Am Frosch macht p-Phenylendiamin Narkoseerscheinungen, Muskelzucken 
und eine Muskelstarre, die am curarisierten Tier nicht auf tritt, somit peripheren 
Ursprunges ist (zit. nach Pom). Am Warmbliiter (Kaninchen, Ratte) entsteht 
das oben beschriebene Odem, das aber nach vorhergehender Lingualisdurch
schneidung an der Zunge ausbleibt (MEISSNER). 

Ohinondiimin macht, am Hunde per os gereicht, rasch deutliche Reiz
erscheinungen, intravenos verabfolgt ist es ungiftig (zit. nach Pom). 

Der homologe Korper des Paraphenylendiamins, das Toluylendiamin OsHs' 
OH3 • (NH2)s wirkt stark hamolytisch. Die Hamolyse tritt aber in vitro nicht 
ein. Nach E. P. PICK und JOANNOVIC entsteht erst in der Leber das eigentliche 
Hamolysin. 

Bei den Schiidigungen durch Paraphenylendiamin, die in der Literatur reich
lich erwahnt sind - sie konnen entweder durch mit dieser Substanz (Ursol) 
gefarbte Pelze oder durch Haarfarbemittel (Phonix, Juvenia, Japanwasser) 
bedingt sein - muB man die Erscheinungen allergischer Natur von den Reiz
wirkungen als solchen durch "Korper von Ohinonstruktur" (R. L. MAYER) 
trennen. Oft ist dies aus der Literatur nicht ersichtlich. So war das Bronchial
asthma, das OURSCHMANN bei Fellfarbern beobachtete, allergischer Natur. 
Es gelang ihm die passive -obertragung auf Tiere. Dagegen scheint der Fall, 
den EZOE TAMIYA erwahnt, durch das Paraphenylendiamin als solches bedingt 
gewesen zu sein. Die Erscheinungen waren genau dieselben wie beim Tier
experiment: Durch Einnahme von 2 g p-Phenylendiaminen· per os erlitt ein 
23jahriges Miidchen eine tod1iche Vergiftung. Eine Stunde nach Einnahme des 
Mittels traten Magenschmerzen und Erbrechen ein. 4 Stunden spiiter hoch
gradiges Odem des Gesichtes,' besonders. der Parotisgegend, sowie der Zunge 
und des Unterkiefers, Exophthalllius, Dyspnoe, BewuBtlosigkeit.· Bei der 
Tracheotomie floB aus der Wunde eine reichliche Menge nicht blutiger, wasseriger 
Fliissigkeit. Allmahliche Zunahme der Anschwellung,' Wadenkrampfe, 12· Stun
den nach Einnahme des Mittels erfolgte der Tod. 

Auch der Fall von VIZIANO diirfte in diese Gruppe gehOren:: E~e 30jahrige 
Frau erkrankte nach Anwendung eines Haarfarbemittels an starkem Jucken, 
Erythem, Gelenkschmerzen. Danach trat Hamaturie, Albuminurie, lncon
tinentia ani et vesicae auf; spater kam Fieber hinzu. Schwere Storungen seitens 
des Zentralnervensystems. 8 Monate .nach Auftreten der ersten Krankheits
erscheinungen erfolgte der Tod. 
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BROCQ teilt die FaIle ein in: leichteste Form: Ri:itung und Schuppung, 
namentlich der Ohrmuscheln; mittlere FaIle: starke Ri:itung, Schwellung. Sie 
erinnern an Erysipel; schwerste FaIle: fiihren zu allgemeiner Erythrodermie. 

BLASCHKO beschreibt die Paraphenylendiamindermatitis folgendermaBen: 
Bei Kranken, die ein solches Raarfarbemittel verwendeten, erkrankt entweder 
ohne Vorboten oder, nachdem sich eine Zeitlang stark juckende Flecke auf der 
Gesichtshaut gezeigt haben, pli:itzlich die ganze Raut des Gesichtes. Es zeigt 
sich eine lebhafte Ri:itung, starkes Jucken und Brennen, es tritt Odem der 
Lider auf. Die Raut beginnt stark zu nassen. Die Erkrankung kann auf Raut 
und Brust iibergreifen. 

Mit der Frage der fiberempfindlichkeit gegen "Korper von Ghinonstruktur" 
beschaftigte sich am eingehendsten in letzter Zeit RUDOLF L. MAYER an der 
JADASSOHNschen Klinik. Er fand, daB Substanzen, die innerhalb der Raut in 
"Ki:irper von Chinonstruktur" umgewandelt werden 

( z. B. Pamphonylondiamin in ChinondUmin () ~ (3) 
JH2 :&H 

die Fahigkeit gewinnen, bei dazu disponierten Menschen Rautreizungen hervor
zurufen. Schon WURSTER fand 1886, daB in der Raut aller Menschen aro
matische Diamine und Aminophenole zu Ki:irpern von chinoider Struktur, zu 
Chinoniminen und Chinondiiminen, oxydiert werden. Diese Oxydation kann 
sowohl beim Paraphenylendiamin als auch bei den Azo/arbstotten geschehen. Die 
Muttersubstanz der Azofarbstoffe ist bekanntlich das Azobenzol: 

/-"'N - N/-'" "'_/ - "'_/" 
Durch die in der Raut eines jeden, sowohl des Normal- als auch des fiber
empfindlichen stattfindenden Reduktion der Azofarbstoffe entstehen unter 
Aufspaltung der - N = N - Gruppe Phenylendiamine oder deren Derivate, 
die dann ihrerseits zu Chinondiiminen oxydiert werden (R. L. MAYER). Diese 
beiden Reaktionen, die Reduktion und nachfolgende Oxydation, sind Vor
gange, die zwangslaufig zu den bei gewissen Menschen unvertraglichen Ghinon
korpern fiihren. Die Reduktion der Azofarbstoffe, also die Aufspaltung der Azo
gruppe, ist nach R. L. MAYER eine biologische Dehydrierung. Die Azofarbstoffe 
iibernehmen bei der Atmung die Rolle des atmosphiirischen Sauerstoffes, "in
dem sie durch doppelte Rydrierung an der - N = N-Gruppe die zum Atmungs
prozeB erforderliche Energie liefern". Die entstehenden Chinonki:irper sind Gerb
mittel, die sich obligat mit dem ZelleiweiB verbinden. Der Normalempfindliche ist 
nun gegen die im Organismus entstehenden ChinoneiweiBverbindungen in keiner 
Weise iiberempfindlich; dagegen besitzt der Allergiker gegen diese Verbindungen 
eingestellte Antiki:irper. Bei den wirksamen Azofarbstoffen besteht weder eine 
isolierte Oxydation an der Aminogruppe - Phenylhydroxylamine erwiesen 
sich R. L. MAYER als unwirksam -, noch eine Oxydation an der Azogruppe, 
denn schwer oxydable Azoverbindungen haben eine gri:iBere Reizwirkung als 
leicht oxydierbare. MAYER wies eine Reduktion der Azofarbstoffe durch das 
Rautgewebe nach, wobei iihnIich wie das Dinitrobenzol bei der LIPSCHITzschen 
Atn;mngsmethode, der AzOfarbstoff den Sauerstoff alsWasserstoffacceptor in 
den Geweben vertritt. An Bakterienkulturen konnte MAYER nachweisen, daB 
dieser Reduktionsvorgang in jeder Art von lebendem "Gewebe tatsiichlich statt
findet. Die Entstehung von Phenylendiaminen aus Azofarbstoffen geht in der 
Raut des Gesunden in gleicher Weise vor sich wie beim "Oberempfindlichen. 
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Nur ist beim Allergiker diese Reduktion eine zwangslaufige Selbstvergiftung des 
Organismus, da beim Uberempfindlichen das Endprodukt (wohl durch Reaktion 
mit den spezifischen Antikorpern) zur Entzundung fiihrt. Wichtig ist ferner, 
daB die pharmakologischen Wirkungen dieser Substanzen und ihre antigenen 
Eigenschaften voneinander unabhangig sind. 1m Tierexperiment konnte 
R. L. MAYER die Hautuberempfindlichkeit gegen Korper von Chinonstruktur 
passiv ubertragen: Bei Meerschweinchen, die mit Uberempfindlichenserum 
vorbehandelt waren, konnte er durch Nachinjektion yon oxydiertem Ursol, 
oxydiertem Aminophenol und Chinon einen typischen anaphylaktischen Shock 
hervorrufen, wahrend sowohl beim Serumspender hautreizende als auch indif
ferente Azofarbstoffe von solchen Tieren reaktionslos vertragen wurden. Damit 
bewies R. L. MAYER, daB im Serum von "gegen Chinonkorper Hautiiberempfind
lichen" Stoffe vorhanden sind, welche im Tierversuch zum anaphylaktischen 
Shock fiihren. AuBerdem konnte MAYER dadurch zeigen, daB die unveranderten 

Abb. 25. Paraphenylendiaminschadigung der Augenlider und ·brauen. 

Azofarbstoffe erst die Generatoren der fur die Uberempfindlichkeitsreaktion 
verantwortlichen Antigene sind. 

Durch diese bedeutungsvollen Untersuchungen RUDOLF L. MAYERS verliert 
sowohl die spezifische Ursoluberempfindlichkeit als auch die spezifische Uber
empfindlichkeit gegen Azoverbindungen ihre bisher angenommene Selbstandig
keit. Beide sind nur Spezialjalle der Gruppeniiberempjindlichkeit gegen K6rper 
von Chinonstruktor. 

In letzter Zeit konnte ich einen Fall von Uberempfindlichkeit gegen ein 
paraphenylendiaminhaltiges Haarwasser, das ein 21jahriges Madchen zum 
Farben der Augenbrauen benutzte, bei gleichzeitiger Uberempfindlichkeit gegen 
Pellidol beobachten. 

Andere organische Amine, die zum Haarfarben verwendet werden, sind das 
Paraaminophenol, das Paraaminodiphenylamin und andere Amine, die aIle 
ebenfalls toxisch sind. Nun konnten TOMASCZEWSKI und ERDMANN zeigen, daB 
mit dem Einfuhren einer Suljogruppe in das Molekul der Aminbasen die haut
reizende Wirkung wesentlich abnahm. Ein derartiges Praparat ist das Eugatol. 
Eugatol ist kaum sch iidlich, doch tritt die Farbung auf dem Haar erst nach 
einigen Stunden auf, weshalb es sich keiner allgemeinen Beliebtheit erfreut. 



Haarfarbemittel. 255 

Ein anderer Weg wurde nun von COLMAN und W OLFFENSTEIN beschritten, 
indem sie die Theorie der Kiipenfiirbung 1 zu Haarfarbezwecken heranzogen. 
Die toxischen Diaminbasen werden vor der Haarfarbung zu dem nnlOslichen 

. Stoff oxydiert, wodur.ch die· Eritstehurigeines', Chinondiimins auf dem Haare 
vermieden wird. Der durch Oxydation auBerhalb des Haares entstehende 
Farbstoff wird durch Reduktion in die entsprechende Leukoverbindung tiber
gefiihrt. Wird nun diese Leukoverbindung auf das Haar aufgetragen, so oxy
diert sie leicht, schon durch den Luftsauerstoff und bildet den gewtinschten 
Farbstoff. Dadurch wird verhindert, daB sich Ktirper von Chinondiimin
struktur auf dem Haare selbst bilden (L6wy und COLMAN). Zur Entgiftung 
der Farbaminobasen gentigt schon der Zusatz reduzierend wirkender Salze, 
insbesondere des neutralen Sulfits, um eine Aufhebung der Reizwirkung 
auf die Haut zu veranlassen. Ein nach diesem Gesichtspunkte hergestelltes 
Praparat ist das "Primal", das M. JOSEPH empfiehlt. Das Aureol enthalt 
Metol (schwefelsaures Monomethylparaamidometakresol) in alkoholischer La
sung bei Gegenwart von Natriumsul£id. Es :wird durch Was~erstoffsuper9~yd 
auf dem Haare zur gefarbten organiSCntlll . Base umgewandelt. L. FREUND 
konnte zeigen, daB helle Haare durch Einwirkung von wasserigen Metol
lOsungen dunkel gefarbt werden. Er wies aber auch schon auf die gesund
heitlichen Gefahren des Metols fUr die Kopfuaut hin. NATHAN T. BEER 
beschrieb Metoldermatitiden an den Handen von Photographen und konnte 
sie auch experimentell an Leuten, die behaupteten dagegen immun zu sein, 
experimentell hervor bringen. 

Physikalisch.chemisch handelt es sich bei gewissen Methoden der Haar
farbung um Aufdriingung. So braucht das auf dem Haar durch Doppelzer
setzung nascierende Silber nicht nnbedingt adsorbiert zu sein (LIESEGANG). 
Bei den anorganischen Haarfarbemitteln ist die verschiedene Haarfiirbung 
durch Verschiedenheit des Dispersitiitsgrades bedingt. Die hOhere Verdtinnung 
gibt das /wchdisperse Aschblond, schwarz wird durch ein fahles, grobk6rnigeres 
Metall erzeugt; braun steht dazwischen (LIESEGANG). Ubrigens spielt auch 
die Reflexion des Lichtes dabei eine groBe Rolle. So entsteht nach LIESE
GANG beispielsweise bei der Puderung des Gesichtes eine von der natiir
lichen ganz abweichende Lichtreflexion. Da das Licht von jedem einzelnen 
Teilchen reflektiert wird, erweckt es einen an Pastellbilder erinnernden Ein
druck. Wird aber ein fettiger Stoff dazwischen· gelagert, so wird die Re
flexion des Lichtes. der wttiirlichen ahnlicher. und erscheint wie ein Olgemiilde 
(LIESEGANQ) . 

FUr die Haarfarbung spielt die individuelle Reaktion des Haares eine wich
tige Rolle. So gibt es nach C. MULLER Haare, die sich mit primitiven Farbe
mitteln, wie Silbernitrat, ganz ausgezeichnet farben, wahrend andere Prapa
rate, wie Henna oder die synthetischen Farbstoffe schlechte Resultate hervor
bringen. Die Zeit der Menstruation ist fiir den FarbeprozeB ganz ungeeignet. 
Trockenheit der Haare, SchweiB- und Fettabsonderung beeinflussen ebenfalls 
den FarbeprozeB. ERDMANN wies darauf hin, daB sich Barthaare viel schwieriger 

1 Das Kiipenfarben besteht darin, daB man einen an sich meist schwer- oder unloslichen 
Farbstoff dUTCh Reduktion in eine wasserlosliche Form.iiberfiihrt,·ihn in dieser Form auf 
die Faser bringt und schlieBlich durch Oxydation den urspriinglichen Farbstoff regeneriert, 
der sich, festhaftend, auf seiner Unterlage niederschlagt. Diesogenannten Anilinfarbstoffe 
(falschlich so genannt, weil Anilin zu ihrer Darstellung verwendet.wird; Triphenylcarbinol 
und Diphenyltolylcarbinol sind die Muttersubstanzen dieser Farbstoffe) werden durch 
Reduktionsmittel in ungefiirbte Leukove'l'bindungen iibergefiihrt, welche bei der OXydatiOR 
wieder den urspriinglichen Farbstoff liefern. Die hierher ,gel:torigen Leukoverbindungen 
enthalten ein O-Atom weniger oder meistens zwei H-Atome· mehr als die betreffenden 
Farbstoffbasen. 
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farben lassen als das Haupthaar, das Wurzelende der einzelnen Haare wieder 
schwerer als die Spitzen. Daher ist es generell nicht maglich, ein Haarfarbe
mittel bezuglich Haarfarbung als gut oder schlecht zu bezeichnen. Anders 
natiirlich beziiglich Reizwirkung. Nach SABOURAUD, einem der griindlichsten 
Kenner des Haares und seiner Erkrankungen, sind alle Haarjarbemittel schad
lich, einschlieBlich Henna und Reng. Das Haar leidet immer darunter. Dazu 
kommen noch andere Schadigungen, die sich in Dermatitiden und Ekzemen 
dokumentieren. Am unangenehmsten sind die Schadigungen durch Paraphenylen
diamin. Auch FASANI-VOLARELLI halt aIle Haarfarbemittel, da sie das Haar 
zerbrechlich machen, fiir schadlich. Am wenigsten Henna und Reng, am 
starksten Paraphenylendiamin. Auch Me CAFFERTY halt aIle synthetischen 
Farbemittel fiir schadlich, ebenso die metallischen Farben, am unschadlichsten 
noch das Henna. GOLDFARB beschrieb einen Fall von ldiosynkrasie gegen 
Henna. COLLE wies darauf hin, daB Blei Neuritis erzeugen kann. 

Es kann aber nicht nur der damit Behandelte erkranken, sondern auch 
der damit Beschaftigte. So teilt NOTT den Fall eines Friseurs mit, del' an 
einer chronischen Paraphenylendiaminvergiftung litt. 

Wenn ich nach AbschluB der Schilderung der Pharmakologie der Haut 
noch einige Worte hinzufiige, so tue ich es, weil ich mir bewu13t bin, die 
Darstellung des Stoffes nicht so abgerundet gegeben zu haben, wie es in den 
iibrigen Abschniiten iiblich ist. Es mag dies vielleicht nicht zuletzt im Wesen 
der behq,fidelten Materie liegen: Ein Grenzgebiet, ,dasdie verschiedensten 
Zweige der Medizin zu beriicksichtigen .hat. Viele .verschlungene Wege, die 
kaum ins Freie zu fiihren scheinen, Fragen, die noch brennend aktuell, viel
umstritten einer definitiven Lasung harren, Theorien und Hypothesen, Spriiche 
und Widerspriiche. Es schien mir reizvoller, statt apodiktisch vorgetragener 
Lehren den Lauf der Entwicklung zu schildern und auch die widersprechen
den Meinungen verschiedener Autoren zu erwahnen, als meine Ansicht iiber 
den Gegenstand mitzuteilen. 

Ich habe mich bemiiht, trotz Subjektivitat in der Wahl des Stoffes, bei der 
Darstellung objektiv zu sein, weshalb ich auch die Ansichten der verschiedenen 
Autoren oft wartlich wiedergegeben habe. 

Bei der Einteilung des Stoffes habe ich mich an dati klassische Werk von 
MEYER-GOTTLIEB gehalten, indem ich die Wirkung der einzelnen Medikamente 
auf Organe und Organteile besprach und nur gelegentlich zusammenfassend 
iiber ein Arzneimittel berichtete. 

Der physikalischen Chemie wurde ein breiterer Raum gewidmet. Hil£t sie 
uns doch after, in das Verstandnis einzelner Vorgange tiefer einzudringen, auch 
wenn sie uns bei Beantwortung der letzten Fragen im Stiche la13t. Ich habe aber 
dadurch zu zeigen versucht, daB Theorie und Erfahrung die Grundlagen jeder 
Arzneibehandlung abgeben. Und wenn gerade in der Dermatologie noch vieles 
hypothetisch ist, Anschauung gegen Anschauung steht und das letzte ent
scheidende Wort noch lange nicht gesprochen ist: die Darstellung der Pharma
kologie der Haut ist ein Weg und noch kein Ziel. 
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Verbindungen des Wassersto:ffs und Sauersto:ffs. 
Wa8serstotf und Sauerstoff spielen als Elemente keine Rolle in der Be

handlung von Hautkra.nkheiten, wohl einige Verbindungen beider. 

Wasser, H20. 
Von Bedeutung ist sowohl das ~annigfach verunreinigte, in der Nat~r vorkommende 

Wasser als auch das chemisch reine, das destillierte Wasser. 
Das aus der Atmosphiiore niedergeschlagene Wasser (Regen) sammelt sich auf undurch

lassigen Erd- und Gesteinschichten (Grundwasser). Wahrend des Durchganges durch 
die Erde sattigt es sich mit Kohlensii.ure. Solches kohlensii.urehaltige Wasser lOst die sonst 
in reinem Wasser unloslichen Carbonate des Calciums, Magnesiums und Eisenoxyduls 
der Erdschichten zu Bicarbonaten. AuBerdem sind im Grundwasser Sulfate und Chloride 
des Calciums, Magnesiums, Eisens und der Alkalien enthalten. Durch Brunnen wird dieses 
Grundwasser gehoben. Gelingt es dem Grundwasser, unten durch undurchlii.ssige Schichten 
aufgehalten, sich seitlich einen AUBweg zu verschaffen, so tritt es als Quelle zutage. Wasser, 
das Kalksalze geliist 'enthii.lt, bezeichnet man als harte8 Wasser. 

Flup- und RegenwaBser sind arm an Kalk- ,und Magnesiumsalzen. Man bezeichnet 
dieses daher als weiche8 Wasser. Beim FlieBen des Wassers werden unter Kohlensii.ure
abgabe die-Bicarbonate des Calciums imd Magnesiums in unlosliche Monocarbonate iiber
gefiihrt. Das Regenwasser (Schnee, Hagel, Reif) ist eine Art destilliertes, d. h. ein aus 
Wasserdampf verdichtetes Wasser, das noch Bestandteile der Atmosphii.re und den darin 
enthaltenen Staub enthii.lt. 1m Regenwasser sind daher ganz geringe Mengen von Gasen, 
wie Stickstoff, S/iLuerstoff, Kohlensii.ure, ferner kohlensaures, salpetersaures, salpetrig
saures Ammon vorhanden. 

Hartes Wa;ser wird im allgemeinen von der Haut schlechter vertragen als weiches. Es 
macht die Haut leicht rauh und rissig, besonders wenn sie trocken und fettarm ist. Seifen 
schii.umen in hartem Wasser wenig oder gar nicht, da sich aus den IO,slichen Kali- oder 
Natronseifen unlosliche Kalkseifen- bilden. Ha:rtes Wasser kann man durch lii.ngeres Kochen 
weich machen. Die Bicarbonate des Calciums, Magnesiums, auch des Eisens werden in 
der Wii.rme UJ?ter Kohlensii.ureabspaltung zerlegt, und die Monocarbonate scheiden sich 
ab. Ferner macht Zusatz von Pottasche, Soda, Borax und doppelkohlensaurem Natron 
hartes Wasser weich. Die beiden letztgenannten Mittel, 1/2-1 TeelOffel auf eine Wasch
schiissel Wasser, sind wegen ihrer Reizlosigkeit besonders zu empfehlen. 

Destilliertes Wasser, Aqua destillata, 
durch Verdichtung -aus Wasserdampf gewonnenes Wasser, _ solI fast chemisch rein sein. 
Es werden aber bei der Aufbewahrung Bestandteile des Glases und Kohlensii.ure aus der 
Luft aufgenommen. Es geraten auch Bakterien, Schimmel-, Hefepilze und Algen hinein, 
die sich in -destilliertem Wasser vermehren konnen. Es muB daher unter besonderen 
VorsichtsmaBregeln aufbewahrl werden, damit die Verunreinigungen ein zulii.ssiges MaB 
nicht iiberschreiten. 
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Zweimal destilliertes keimfreies Wasser, Aqua redestillata (bidestillata) 
sterilisata. 

Die Herstellung erfolgt in glasernen Destillierapparaten; das Wasser wird .in sterilen 
Gefa.J3en aufgefangen. Das so gewonnene Produkt wird nochmals in gleicher Weise der 
Destillation unterworfen. , 

Ein destilliertes Wasser von ganz besonderer Reinheit ist 

Ampullen-Wasser, Ampuva. 
Dieses Wasser wird dreimal destilliert, und zwar das dritte Mal in Apparaten aus Berg

krystall. Beim Kochen des Wassers in GlasgefaJ3en, auch solchen aus Jenaerglas, konnen 
Spuren der Bestandteile des Glases in das Destillat iibergehen, was durch die Bergkrystall
apparate vermieden wird. Das so hergestellte Wasser kommt in Ampullen und wird nach 
Priifung derselben auf Dichtigkeit pasteurisiert. 

Hersteller: Dr. Fresenius, Hirschapotheke, Frankfurt a. M. 
Handelsform: Ampullen zu 10, 20 und 30 ccm. 
Anwendung: Destilliertes Wa8ser soll zu allen Losungen verwendet werden, 

die zu arzneilichem Gebrauch bestimmt sind. Bei Losungen, die zu subcutanen 
oder intravenosen Einspritzungen dienen, ist darauf zu achten, daB ein moglichst 
frisch hergestelltes und sterilisiertes Wasser verwendet wird. Das wenig Keime 
enthaltende Leitungswasser der Stadte ist sterilisiert zu den genannten Zwecken 
einem alten abgestandenen destillierten Wasser vorzuziehen. Das Ampullen
wasser, Ampuva, kommt fii!' Sa.lvarsan z. B. Silbersalvarsan in Frage. 

Wasserstoffsuperoxydlosung, WasserstoffperoxydlOsung, Hydrogenium per
oxydatum solutum. 

Wasserstol/superoxyd H 20 s kommt in der Natur nach starken Gewittern vor. Es 
findet sich fast immer im Regen und Schnee. Es entsteht auch beim Verdunsten von 
atherischen Olen bei starker Luftfeuchtigkeit. Es kann hergestellt werden durch Ein
wirkung von Sauren auf Bariumsuperoxyd oder Natriumsuperoxyd. 

Wasserstof!supeTOxydwsung bildet eine klare, farb- und. geruchlose, schwach bitter 
schmeckende, auf Lackmus schwach sauer reagierende Fliissigkeit, die 3 Gew.-% HsOs 
enthalt und von der 1 Volum 10 Volum Sauerstoff unter geeigneten BedingungeJi ent
wickelt. Sie ist ein kraftiges Oxydationsmittel, kann aber auch starke Reduktions
wirkungen auBern; z. B. mit Kaliumpermanganatlosung zusammengebracht reduziert sie 
diese und geht unter Sauerstoffabgabe in Wasser iiber. Beim Zusammenbringen mit 
tierischen Geweben, Wunden, BIut, Eiter usw. findet unter Schaumbildung Sauerstoff
entwicklung statt. Ein in allen Zellen enthaltenes Ferment, die Katalase, spaltet HsOs abo 

Durch vorsichtiges Einengen bei der Herstellung von HaOs kann man zu hochprozentigen 
Prii.paraten gelangen, wie dem 

Perhydrol, 
eine chemisch reine WasserstoffsuperoxydlOsung mit einem Gehalt von 30 Gew.-% HsOs' 
1 Volum = 100 Volum Sauerstoff. Da ein in Glasflaschen aufbewahrtes HsOs' besonders 
ein hochkonzentriertes, leicht von dem Alkali des Glases zersetzt wird, so kommt Per
hydrol in mit Paraffin ausgekleideten Flaschen mit Paraffinstopfen in den Handel. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: Originalflaschen zu 50 g, 200 g und 1 kg. 
Solch hochprozentiger Praparate mit etwa 30% HsOs gibt es noch eine ganze Anzahl: 

Hydrogenium peroxydatum decemplex (Dr. HENNING, Berlin W 35), Peraquin (Dr. HENNING, 
Berlin W 35), Ohemidrol usw. 

Wasserstoffsuperoxyd kann auch in eine teste Form gebracht werden. Manche organische 
Salze und organische Verbindungen binden es in ii.hnlicher Weise wie Krystallwasser. Beim 
Auflosen dieser Pra.parate in Wasser erhii.lt man HsOs-Losungen. Solcha Praparate sind: 

Perhydrit (E. Merck, Darmstadt) in OP von 25 und 50 g, in Tabletten zu 
1 g, 10, 25 und 50 Stuck. 

Ortizon (Farbenfabriken Leverkusen). 
Be~des sind Harnstott- Wasserstottsuperoxydverbindungen mit einem Gehalt von 34 bis 

36% H 20 s' Dem Perhydrit sind zur besseren Haltbarkeit geringe Mengen einer acetylierten 
Oxyaminosaure, dem Ortizon eine kleine Menge Starke zugesetzt. 
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"Wirkung: Der leichte Zerfall des Wasserstoffsuperoxyds in naszierendem 
Sauerstoff und Wasser macht es zu einem kraftigen Desinfektionsmittel, das 
allerdings nicht von anhaltender Wirkung ist, da diese nur an die Gasentwicklung 
gebunden ist. In geschlossenen Korperhohlen ist der Gebrauch von H 20 2 zu 
vermeiden. Es besteht die experimentell bewiesene und auch praktisch be
obachtete Moglichkeit, daB unzersetztes H 20 2 von groBeren Wundflachen und 
serosen Hauten aus resorbiert werden kann. Gasbildung aus solch resorbiertem 
H 20 2 im GefaBsystem kann zu todlichen Embolien fiihren. Geeignet ist es wegen 
seiner keimtotenden und Geruch beseitigenden Eigenschaften zu UmschIagen 
auf gangranose und stinkende Wunden. Es besteht auch die Moglichkeit, daB 
zersetzte Gewebsbestandteile und selbst Bakterien durch die Sauerstoff
entwicklung aus der Tiefe an die Oberfiache gerissen werden (SPIRo). Man 
hat auch von dem gleichen Gesichtspunkte ausgehend versucht, Einspritzungen 
von H 20 2 in die Harnrohre zu Provokationszwecken bei Gonorrhoe zu benutzen. 
Desinfektionsmittel bei Schleimhauterkrankungen des Mundes. 

H Z0 2 hat die Eigenschaft Pigmente zu zerstoren und ist d.aher ein Bleich
mittel fiir Haare, kleine N:!tvi, Epheliden. Die konzentrierten H Z0 2-Praparate 
wirken auch als gelinde Atzmittel. " 

Anwendung: Das offizinelle H 20 2 unverdiinnt zum Ausspiilen von Wunden, 
und UmschIagen; als Mundo und Gurgelwasser 1-2 Tee16ffel auf ein Glas Wasser. 

Zur Bleichung des Kopfhaares wird nach griindlichem Waschen mit Seife 
und etwas Sodazusatz das getrocknete Haar mit dem offizinellen H 20 2 behandelt, 
bis der gewiinschte Farbton erreicht ist. Zur Entfarbung VOIl Flaumhaaren, 
Komedonen, Chloasmen, Lentigines verwendet man Salben mit Perhydrol. 

Rp. Perhydrol Merck ..•.• 1,0-2,0 Rp. Hydrogen. peroxyd. 25,0 
Lanolini . . . • . . . . . 6,0 Glycerin.. . . . • 25,0 
Vaselini flav. ad .... . 10,0 Eucerin. anhydric .. 50,0 

(SCHAFFER.) (UNNA.) 

Epheliden und kleinere Pigmentflecke werden mit reinem Perhydrol betupft. 
Anwendung VOIl reinem Perhydrol und von mit ihm hergestellten Salben im 
Gesicht ruft manchmal ein voriibergehendes Brennen in den Augen hervor; 
daher beim Auftragen kurze Zeit die Augen schlieBen. 

Natriumperborat, Natrium perborieum, tlberborsauresNatrium, NaBOa + 4 ~O. 
Eine Losung von Borax wird mit Natronlauge versetzt, der mit Eis gekuhlten Mischung 

wird konzentrierte Wasserstoffsuperoxydliisung zugesetzt. Das abgeschiedene Natrium
perborat wird auf ein Filter gebracht, mit Eiswasser gewaschen und bei gewohnlicher Tem
peratur getrocknet. Weilles krystallinisches Pulver, in trockener Luft bestandig, Wslich 
in etwa 50 Teilen Wasser. Die Loslichkeit in Wasser wird durch Zusatz von Borsaure oder 
Glycerin erhOht. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier. Beirn Erwarmen zersetzt 
sich die Liisung unter Entweichen von Sauerstoff. Losungen von Natriumperborat durfen 
nicht uber 40 0 erwarmt werden. 

Wirkung: Antisepticum bei Geschwiiren. 
Anwendung: In Pulverform oder in Losungen 2,0: 100,0. 

Pergenol 
ist eine Mischung von molekularen Mengen Natriumperborat und Natriumbitartrat, die 
beirn Losen in Wasser H 20 2, Borsa.ure und neutrales Natriumtartrat gibt. 

Hersteller: Byk-Guldenwerke, Berlin NW 7. 
Handelsfovm: OP mit 25 Tabletten zum Auflosen und OP mit 25 Pastillen 

zu 0,1 Pergenol. 

Natriumsuperoxyd, Natrium peroxydatum (superoxydatum), Natriumperoxyd, 
NaZ0 2 -

wird dargest~llt, indem metallisches Natrium in .Aluminiumrohren, die "in eiserne Rohre 
eingeschlossen, sind, in einem Strom von trockener und kohlendioxydfreier Lilft nicht uber 
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3000 erhitzt wird. WeiBes Pulver, das sich in kaltem Wasser mit zischendem Gerausch und 
unter Selbsterhitzung zu Natriumsuperoxydhydrat Na20(OH)2' lost. Die wasserige Losung 
gibt langsam in der Kalte, rascher beirn Erhitzen, Sauerstoff ab, unter Bildung von 
Natriumhydroxyd. 

Natriumsuperoxydseife, Pernatrolseife, Sapo Natrii peroxydati (UNNA) 
besteht aus 3 Teilen Paraffinum liquidum, 7 Teilen Sapo medicatus und 1-20% Natrium
superoxyd. 

Wirkung: Wie HzOz depigmentierend. Durch Zusatz von Borsaure ist die 
erweichende Wirkung des bei Zersetzung des Produktes entstehenden Natrium
hydroxyds aufgehoben. 

Anwendung: Die salbenartige Seife wird auf der Haut mit einem Watte
bausch eingeschaumt und nach einer gewissen Zeit, 2-10 Minuten, entfernt. 
Bei Anwendung im Gesicht Augen schlieBen, da sonst leicht Brennen in den
selben eintritt. Da es mitunter Reizungen gibt, mit der schwachsten Kon· 
zentration beginnen. ' 

Hersteller: W: Mielck, Schwan-Apotheke, Hamburg 36. 
Handelsforrn: In Blechdosen und Tuben zu 50 g, l%ig, 21/ Z%ig, 5%ig, 

10%ig, 20%ig. 

Pernatrolstift, 
5%ige Natriumsuperoxydseife in fester Form. 

Anwendung: Zur Behandlung kleiner Hautstellen. Nachdem diese ange
feuchtet sind, reibt man sie so lange mit dem Stift, bis sich ein dichter, weiBer 
Schaum gebildet hat, den man langere oder kiirzere Zeit einwirken laBt. 

Hersteller: Wie oben. 

Zinksuperoxyd, Zinkperhydrol, Zincum peroxydatum 
wird hergestellt durch Einwirkung von H20 2 auf Zinkoxyd und besteht aus gleichen Teilen 
Zinksuperoxyd (Zn02 ) und Zinkoxyd. WeiBes amorphes Pulver, unloslich in Wasser, lOslich 
in verdiinnten Sauren unter Bildung von H 20 2• 

Wirkung: Gleichzeitige Wirkung des Zinkoxyds und HzOz. Vor dem Natrium
superoxyd hat es den Vorzug, daB es bei Abgabe des wirksamen Sauerstoffes 
nicht in einen stark atzenden Stoff, Natriumhydroxyd, sondern in das mild 
wirkende Zinkoxyd iibergeht. 

Anwendung: Als reizloses Antisepticum und Adstringens. Als Streupulver 
10-25o/oig mit Talkum gemischt, als Salben 5-100f0ig, aber nur mit Vaseline 
oder Lanolin hergestellt. Mit Schweineschmalz oder anderen tierischen und 
pflanzlichen Fetten bildet es allmahlioh zinksaures Fett, das mitunter reizen 
kann. 

Ektogan 
besteht aus 45-60% Zinlqieroxyd und Zinkhydroxyd. 

Wirkung und Anwendung: Wie Zinksuperoxyd. 
Hersteller: Kirchof & Neirath, Berlin W 15. 

Menthoxol (Menthoxyl), 
3%ige Wasserlitoffsuperoxydlosung mit 1 % Menthol und 38% Alkohol. 

Camphoroxol, 
3%ige Wasserstoffsuperoxydlosung mit 1% Campher und 32% Alkohol. 

Naphthoxol, 
3°/the Wasserstoffsuperoxydlosung mit 2% Naphtholund 38% Alkohol. 

Alle drei Prii.parate werden als gut desodorierende, granulationsanregende Desinfek. 
tiorismittel empfohlen bei Abscessen, Phlegmonen, Geschwiiren und granulierenden Wunden. 

Anwendu'f!1}: 5-10% ige Losung .. 
Hersteller: Chemisohe Fabrik C. Raspe, Berlin-WeiBensee. 
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Chlor und seine Verbindungen. 
Chlor, Cl, Chlorgas 

kommt nur in ,gebundenem Zustande in der Natur vor. Es ist ein griinlich gelbes Gas von, 
erstickendem Geruch. Nach K. B. LEHMANN kann bereits ein Gehalt von 0,01% Chlor 
in der Luft lebensgejiJ/vrUeh wirken. Es ist bei mittlerer Temperatur 21/ 2mal schwerer als 
die Luft: Dargestellt wird es aua Salzaaure durch Oxydation mittela verschiedener sauer
stoffreicher Verbindungen wie Mangandioxyd (Braunstein), Kaliumpermanganat, Chlor-
kalk usw. ' 

Die zersetzende Wirkung, die:Chlor gegeniiber vielen organischen Stoffen hat und die 
Eigenschaft Leben zu zerstoren, macht LJhlor zu einem hervorragenden Blewh- unit keim
totenden Mittel. Ganz trockenes Chlor iibt auf viele Stoffe keine zersetze:iJ.de Wirkung aus, 
und um die Bleichwirkung des Chlor auszulosen ist immer eine geringe Menge Feuchtigkeit 
notwendig. Es wirkt bei Gegenwart von Wasser auf-aHe organischen Stoffe als Oxydations
mittel. Es entzieht durch seine hohe Affinitilot zu Wasserstoff denselben dem Wasser und 
macht Sauerstoff in statu nascendi frei. 

Arzneiliche Verwendung findet 

Chlorwasser, Aqua chlorata, Chlorum solutum, 
eine wasserige Losung von Chlor. Klare, gelbgriine, stark nach Chlor riechende Fliissigkeit; 
die blaues Lackmuspapier bleicht ohne es vorher zu roten. In 1000 Teilen sind etwa 4 bis 
5 Teile Chlor. 1m Licht zersetzt sich das Chlorwasser zu Chlorwasserstoff und Sauerstoff, 
weshalb es in dunklen Flaschen aufzubewahren ist. Dargestellt wird es, indem gewaschenes 
Chlorgas in Wasser aufgefangen wird. 

Wirkung: Keimtotend und Geruch beseitigend. 
Anwendung: Zur Behandlung jauchender Wunden und Geschwiire. 

Chlorkalk, Calcaria chlorata 
besteht in der Hauptsache aus den Verbindungen ClCaOCl+H20 und ClCaOCl·Ca(OH)2' 
Die erstere ist ein Calciumsalz zugleich des Chlorwasserstoffes und der unterchlorigen Saure, 
die zweite eine basische Verbindung der ersteren mit Calciumhydroxyd. Beirn Zusammen
bringen von Chlorkalk mit Wasser bleibt Calciumhydroxyd, das aus der basischen Ver
bindung zuriickbleibt, u.ngeltist. Dargestellt wird Chlorkalk durch Einwirkung von Chlor 
auf geloschten Kalk. 

WeiBes oder wei.Blichea Pulver von eigenartigem Geruch, nur teilweise in Wasser ltisHch. 
Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier zuerst und bleicht es dann. Behn Zusammen
bringen von Chlorkalk mit Sauren wird Chlor entwickelt; dieses durch Sauren freiwerdende 
Chlor wird alB "wirksames Ohlor" bezeichnet. Guter Chlorkalk enthalt 37-39% wirksames 
Chlor. Bei Aufbewahrung vermindert sich nach und nach der Gehalt bis auf 30% und 
darunter. Das Arzneibuch verlangt mindestens 25%. 

Mischungen von Chlorkalk mit brennbaren Stoffen, wie Schwefel, fliichtige me, Benzin, 
Petroleum u. dgI. erhitzen sieh und kOnnen explodieren. Mit Ammoniak kann Chlorkalk 
den explosiven Chlorstickstoff bilden. 

Wirkung: Durch Abgabe von Sauerstoff und chlor keimtotende Wirkung, 
ferner auch adstringierend und entziindungswidrig. 

Anwendung: Als Streupulver; in wasseriger filtrierter Losung, 1,0 auf 
20,0-100,0 Wasser, als Verbandwasser, Einspritzung bei Gonorrhoe; 5-1O%ige 
Salben mit Vaseline gegen Frostbeulen (BINz). 

DAKINSche Losung, NatriumhypochloritlOsung. 
Die gewohnliche, durch Umsetzen von Chlorkalk und Natriumcarbonat hergestellte 

Losung entUlt neben Natriumhypochlorit, Natriumchlorid auch Natriumhydroxyd, das 
sich bei der Wundbehandlung durah Reizwirkungen unangenehm bemerkbar macht. Durch 
Zusatz von Borsaure wird diese Reizwirkung aufgehoben. Nach ROSENTlIALER iat die 
DAKINsche Hypochloritlosung nur kurze Zeit haltbar. Nach 4 Wochen solI der Gehalt 
an Hypochlorit um die Halfte sinken. Durch ein sehr sorgfaltiges Verstopfen der ganz 
gefiillten braunen Flaschen konnen die Lesungen langer unzersetzt gehalten werden. Da 
eine alkalische Natriumhypochloritltisung haltbarer ist als eine neutrale, so tut man gut, 
die Borsaure erst kurz vor Gebrauch zuzusetzen. Die Losung wird ohne 'Borsaure auf
bewahrt. 

Wirkung und Anwendung: Ais Desinfektionsmittel fur Wundenund Ge
schwiire. Die antiseptische Kraft beruht auf Freiwerden vein nascierendem 
Sauerstoff. 
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Calciumhypochlorit, Calcium hypochlorosum, Caporit, Hyporit. 
Nach einem patentierten Verfahren wird durch Eindampfen von Chlorkalkliisungen 

im Vakuum oder Chlorierung von Kalkmilch und Eindampfen im Vakuum ein ziemlich 
reines Calciumhypochlorit dargestellt, das mit Natriumchlorid versetzt als Oaporit in den 
Handel kommt. Die Menge des Natriumchlorids ist so bemessen, daB das Caporit mit 
Salzsaure 40% seines Gewichtes freies Chlor gibt. Der Gehalt an wirksamem Sauerstoff 
betragt 9%. 

WeiBes Pulver, kraftig nach unterchloriger Saure riechend, in Wasser leicht und klar 
lOslich. Die Liisung ist sehr schwach alkalisch. 

W irkung: Antisepticum wie Ohlorkalk. 
Anwendung: In wasseriger Losung 0,15-0,2: 100,0 zu desinfizierenden Um

schlagen. Kommt auch als Streupulver und Salben 5-10% in den Handel. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Magnocid, 
ein basisches Magnesiumhypochlorit; Mg (OR) (001), in Wasser schwer lOsliches Pulver 
von schwachem Geruch nach unterchloriger Saure. Gehalt an wirksamem Chlor etwa 32%' 
Soll bestandiger als das oben beschriebene Calciumhypochlorit sein und die Liisungen sind 
haltbarer als z. B. die DAKINsche Liisung. 

Wirkung und Anwendung: Zur "Wundbehandlung entweder die reine Sub
stanz, oder das etwa 8% wirksames Ohlor enthaItende Magnocid-Streupulver. 
Magnocid-Glycerin-Paste zeigt auf der Haut eine allmahliche, aber lang an
haltende Chlorabspaltung. Zu Umschlagen auf jauchende Geschwiire Magnocid
wasser. Man schuttelt etwa 20 g Magnocid mit 1 Liter Wasser und laBt danach 
eine Stunde absetzen. Das dariiber stehende Wasser ist lange haltbar, denn 
es erganzt etwaige Verluste an unterchloriger Saure aus dem Bodensatz. 
Dieser kann zu wiederhoIten Malen mit Wasser ubergossen werden, ohne daB 
das Wasser an Wirksamkeit einbuBt. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: Packchen zu 1 g in Beuteln zu 5, 10 und 100 Stuck; Glaser zu 

25 g, 100 g und 500 g; Tabletten zu 1 gin OP zu 20, 100,500 Stuck; Glycerin
Paste in Tuben zu 25 und 50 g. Streupuder OP zu 25 und 100 g. 

Kaliumchlorat, chlorsaures Kalium, Kalium chloricum, KOlOs 
entsteht durch Einleiten von Chlor in Kalilauge und Erhitzen der Liisung zum Sieden. 

Farblose glanzendeKrystalle oderKrystallmehl, luftbestandig, gibt beim starkenErhitzen 
Sauerstoff ab. Gemische von Kaliumchlorat mit brennbaren oder leicht oxydierbaren 
Stoffen kiinnen leicht durch Reibung oder StoB zur Explosion gebracht werden. In 17 TeHen 
Wasser von 15°, in 2 Teilen siedendem Wasser, in 130 Teilen Weingeist liislich. 

Wirkung: Schwach keimtotend durch Sauerstoffabgabe. Innerlich ver
abreicht soll es dem Harn, da es zum groBten Teil unverandert ausgeschieden 
wird, antiseptische Eigenschanen verleihen._-

Die innerliche Darreichung hat mit der gro(3ten Vorsicht zu erfolgen, da das 
resorbierte Salz verhaltnismaBig leicht in die roten Blutkorperchen eindringt 
und das Hi.i.moglobin in Methi.i.moglobin verwandelt. Das Blut wird braunlich 
bis schokoladenfarben und zeigt die charakteristischen Spektralstreifen im 
Rot. Der Harn nimmt eine rotbraune bis schwarzliche Farbung an Und enthalt 
EiweiB, Blutkorperchenschollen, Methamoglobin und Hamatin. Durch Ver
stopfung der Nierenkanalchen kommt es schlieBlich zu Anurie und zum Tode 
unter uramischen Erscheinungen. Dosen uber 10 g rufen haufig schon schwere" 
Vergiftungserscheinungen hervor, 10-15 g wirken meistens todlich. Ais Gegen
mittel wird genannt: Anregung der Diurese, AderlaB, Kochsalzinfusion. 

Da bei Infektionskrankheiten, bei "Dyspnoe und Acidosis die Widerstands
fahigkeit der roten Blutkorperchen gegen das Eindringen von Salzen herab
gesetzt ist, verbieten solche Zustande, wie auch Nephritis, die Darreichung 
von KaIiumchiorat. 
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Anwendung: Als Gurgelwasser oder Mundwasser eine Tischmellserspitze auf 
ein Glas Wasser, wobei zu bemerken, daB bei diesem Gebrauch schon 6fter 
bei Kindern durch Verschlucken der Losung schwere Vergiftungserscheinungen 
hervorgerufensind. Innerlich bei Pyelitis und Cystitis 4-6 g pro die. 1-2%ige 
Losung zu desinfizierenden Umschlagen. 

Liquor antihydorrhoieus Brandau, 
gegen FuBschweiB; solI angeblich aus gechlorten Athern bestehen. Enthii.lt aber wohl 75 Teile 
Salzsiioure (25%), 25 Teile Alkohol, 1 Teil Glycerin und ist mit Lackmus gefiiorbt. Zu. 
Hand- und FuBbiiodern. 

Hersteller: Dr. Brandau, Wilhelmsh6he b. Kassel. 

Brom 
Brom nnd seine Verbindnngen. 

findet sich haufig als Begleiter des Chlors, wie dieses gebunden an Metalle, besonders 
Natrium, Kalium, Magnesium. Das Meerwasser enthii.lt etwa 0,0080/ 0 Brom. Salze des 
Broms sind in vielen Mineralquellen enthalten. Die bei der Verarbeitung der StaBfurter 
Salze zu Kalisalzen gewonnenen Mutterlaugen werden zur Herstellung von Brom benutzt. 
Die Darstellung erfolgt entweder durch Destillation von Bromiden mit Mangansuperoxyd 
und Schwefelsiioure oder durch elektrolytische Zerlegung der Metallbromide. 

Brom ist eine dunkelrotbraune, chlorahnlich riechende schwere Fliissigkeit. Spez. Gew. 
3,187. Da es schon bei mittlerer Wiiorme Bromdampfe abgibt, wird es unter Wasser auf
bewahrt. Es lost sich in 33 Teilen Wasser, leicht in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenstoff 
und Chloroform. Brom wird durch Chlor aus seinen Salze:t;t frei gemacht. Stiiorkekleister 
fiiorbt es orange. Bromdiiompfe sind giftig und reizen heftig die Atmungsorgane. 

Reines Brom findet kaum noch arzneiliche Verwendung. 

Bromwasserstoffsiiure, Aeidum hydrobromieum. 
Als Bromwasserstoffsiioure werden wasserige Losungen von Bromwasserstoff HBr mit 

25% Gehalt bezeichnet. Der gasformige Bromwasserstoff ist ein farbloses wie Chlorwasser
stoff riechendes Gas. Seine Losung in W as~r ist eine farblose, sehr sauer schmeckende 
Fliissigkeit, die· mit Ammoniakdiiompfen dichte weiBe Nebel bildet. Durch Licht und 
Luft wird die Losung unter Gelbfiiorbung und Auftreten von £reiem Brom langsam zersetzt. 

Wirkung: Atzwirkung auf Haut und Schleimhaut. 
Anwendung: Unverdunnt als Atzmittel bei Zahnfleischentziindungen und 

Schleimhautgeschwiiren. 

Ammoniumbromid, Bromammonium, Ammonium bromatum, NH4Br 
wird hergestellt, indem man Brom tropfenweise in Ammoniak einflieBen laBt. Prismatische 
Krystalle oder weilles Krystallpulver, von salzigem Geschmack. Loslich in 1,5 Teilen 
kaltem und 0,7 Teilen siedendem Wasser, auch in 150 Teilen kaltem oder 15 Teilen sieden
dem Alkohol. Die wasserige Losung rotet blaues Lackmuspapier schwach. Beim Erhitzen 
ist das Salz vollig fliichtig. 81% Bromgehalt. 

Caleiumbromid, Bromealeium, Caleium bromatum, CaBr2 
wird hergestellt, indem Bromwasserstoffsaure unter Erwal'1):l.en bis zum geringen. Dber
schuB mit Calciumcarbonat versetzt wird. Weille, kornige Salzmasse, von scharf bitter 
salzigem, brennendem Geschmack, aus der Luft stark Wasser aufnehmend. Loslich in 
0,7 Teilen Wasser, in 1 Teil Alkohol. Die wiiosserige Losung ist neutral, etwa 79,5% 
Bromgehalt. 

Natriumbromid, Bromnatrium, Natrium bromatum, NaBr 
wird aus dem Bromeisen der Chlorkaliumfabriken durch Umsetzen mit Natriumcarbonat 
hergestellt. WeiBes krystallinisches Pulver, loslich in 1,2 Teilen Wasser und in 12 Teilen 
Alkohol. Salziger Geschmack. 77% Bromgehalt. 

Sedobrol 
sind Wiirfel aus 1,1 g Bromnatrium, 0,1 g Kochsalz, etwas Fett und enthalten als Wiirze 
pHanzliche Extraktstoffe. In etwa 100 g heillem Wasser gelost, geben die Wiirfel ein 
schmackhaftes, der Fleischbriihe ahnliches Getrank, 1-3mal tiioglich 1-2 Wiirfel. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Berlin N. 
Handelsform: Dosen mit 10, 30, 60, 100 usw. Stuck. 
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KaIiumbromid, Bromkalinm, 1raIium bromatnm; KBi-' 
wird dargestellt duroh Umsetzen von Eisenbromiirbromid mit Kaliumoarbonat oder durch 
Umsetzen von Bariumbromid mit Kaliumsulfat. Farblose, wiirfelfiirmige, glanzende, luft
bestandige Krystalle oder weiBes krystallinisches Pulver von salzigem Geschmack. Liislich 
in 1,7 TeHen Wasser und in etwa 200 TeHen Alkohol. Bromgehalt etwa 67%., 

Litbiumbromid, Bromlithium, Lithium bromatum, LiBr 
wird dargestellt durch Einbringen von Bromwasserstoffsaure in mit Wasser angeriebenes 
Lithiumcarbonat. WeiBes, an der Luft leicht zerflieBliches Krystallpulver; Geschmack 
schwach bitter salzig. Liislich in 0,6 TeHen Wasser mit neutraler Reaktion. Leicht liislich 
auch in Alkohol und Alkohol-Ather. Bromgehalt etwa 90%. . 

Magnesiumbromid, Brommagnesium, Magnesium bromatum, MgBr2 + 6 ~O 
wird hergestellt durch Neutralisation von Bromwasserstoffsaure mit Magnesiumoxyd. 
Farblose, leicht zerflieBliche Krystalle. Bromgehalt, etwa 55%. 

Strontiumbromid, Bromstrontium, Strontium bromatum, (crystallisatum), 
SrBr2 + 6 H20 
wird dargestellt durch Neutralisation verdiinnter Bromwassersto£fsii.ure mittels Strontium
carbonat. Lange sii.ulenfiirmige Krystalle, an der Luft zerflieBend, lOslich in Wasser 1 + 1, 
auch in Alkohol. Bromgehalt etwa 45 Ufo. 

Wirkung der BromsaZze: Da die ,Bromwirknng auf das Bromidanion zuruck
zufilliren und das metallische Kation obne sonderliche Bedeutung ist, so bleibt 
die Wirkung aller Bromsalze die gleiche und nur abhangig in der Starke der 
Wirkung yom Bromgehalt. Bromsalze wirken als Schlaf- und Beruhigungs
mittel, indem sie in dem Sinne auf die GroBhirnrinde einwirken, daB sie 
nervose 'Obererregbarkeiten beseitigen. Riervon, macht man .in der Dermato
logie besonders zur Bekampfung des' Juckreizes Gebrauch. Bromsalze mussen 
immer erst einige Zeit gegeben werden, bis sich ihre beruhigende Wirkung 
einstellt. Diese pflegt dann die Verabreichung einige Zeit zu uberdauern, 
da Brom vom Organismus zum Teil zurUckgehalten wird, wobei die Bromsalze 
die Chloride verdrangen. Um die Bromwirkung zu steigern empfiehlt es sich 
wahrend der Verabreichung von Brom die Kochsalzzufuhr moglichst einzu
schranken .. 

N ebenwirkungen: Die leichtesten Formen des Bromismus betreffen haupt. 
sachlich Raut (Bromacne, Bromoderma) und Schleimhaute (Bromschnupfen, 
Conjunctivitis, Katarrhe der Luftwege). Bei chronischer Bromvergiftung treten 
Magen· und Darmsttirungen auf, die vielleicht als Ausscheidungsvorgange zu 
deuten sind, und zu Abmagerung und Kachexie filliren konnen. SchlieBlich 
konnen Storungen im Zentralnervensystem, Abnahme des Gedachtnisses, 
Apathie, Sensibilitats- und Motilitatsstorungen auftreten. Reichliche Kochsalz· 
zufuhr kann durch Beschleunigung der Ausscheidung des angestauten Broms 
diese Zustande beseitigen. 

Anwendung: Erfolgt per os und intravenos. Die gebrauchlichsten Bromsalze 
sind Bromkalium und Bromnatrium. Das letzte wird haufig bevorzugt, da man 
der Kalikomponente des anderen eine ungiinstige Wirkung auf die Herztatigkeit 
nachsagt. Man gibt 0,5--2,0 g pro dosi 3 mal tagl. moglichst stark mit Wasser 
verdunnt nach den Mahlzeiten, um unbequeme Wirkungen auf den Magen 
auszu,schalten., Mixtura nervina: Kalii bromat. 8,0 Ammonii bromat., Natr. 
bromat. aa 4,0 Aq. destill. ad 200,0. 3mal tagl. 1 EBloffel. Eine ahnliche 
mit Kohlensaure gesattigte Losung kommt als ERLENMEYERSches Bromsalzwasser 
in den Handel. Auch trockene erst bei der Losung Kohlensaure entwickelnde 
Bromsalzmischungen kommen in den Handel (SANDowsches brausendes Brom· 
salz). In den beiden letztgenannten Praparaten solI die Kohlensaure die Auf· 
saugung der Bromsalze beschleunigen. Bei der innerlichen Darreichung von 
Bromsalzen bei stark juckenden Hautleiden ist mitunter empfehlenswert diese 
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mit Antipyrin zu vereinen, da dieses mit seiner leicht narkotischen Wirkung 
die Bromwirkung unterstutzt. Man verschreibt so, daB auf 1 g Bromsalz etwa 
0,5 g Antipyrin kommt, also etwa Natr. bromat. 12,0, AntipYrin 6,0, Aq. destill. 
ad 200,0, 3mal tagl. 1 EB16ffel. Bei stark juckenden Hautleiden, die die Nacht
ruhe storen, erhohe man die abendliche Dosis in der Weise, daB man etwa 
2 Stunden vor dem Schlafengehen einen EBloffel voll gibt und kurz vor dem 
Zubettgehen noch einen weiteren. 

Die int'l'avenose Bmmtkerapie ist von LEBEDJEW eingefiihrt. C. WOLF empfiehlt von 
einer 10%igen stertlen Bromnatriumlosung in Kochsalz (Natr. bromat. 2,0, Sol. Natr. 
chlorat. [0,85%] 20,0) anfangs 5 ccm, am folgenden Tage 10 ccm in die Vene zu spritzen. 
Man gibt taglich, oder wOchentlich 2-3, im ganzen 10-15 Einspritzungen. 

Zur intravenosen Brombehandlung dient noch: 

Ekzebrol, 
lO%i.ge Losung von Strontium bromatum in 200ft,iger Traubenzuckerlosung. Man spritzt 
10 ccm, wobei ein Hitzegefiihl auf tritt, das aber bald verschwindet. 

Hersteller: E. Tosse & Co., Hamburg 22. 
Handelsform: Ampullen mit 10 ccm. 

Ectobrom, 
Losung von 100f0igem Natriumbromid in 4%iger CaloroselOsung. AHe 2 Tage eine intra
venose Einspritzung von 3-5 ccm, steigend bis zu 10 cem. 

Hersteller: Chem. Fabrik Gustrow in Gustrow i. M. 
Handelsform: OP mit 5 Ampullen. 
Um das Einnehmen des Broms angenehm zu gestalten, und um gewisse 

Nebenwirkungen des Broms auszuschalten, hat man eine Anzahl organischer 
Verbindungen geschaffen. Es ist zu bemerken, daB diese Praparate im all
gemeinen weniger Brom enthalten als die Bromsalze, weshalb' sie sich fUr die 
Bekampfung des Juckreizes nicht besonders eignen, da es hier auf eine schnelle 
und prompte ~romwirkung ankommt. Diese Praparate sollen daher nur kurz 
erwahnt werden: . 

Bromipin, 
ein Additionsprodukt des Sesamols mit Brom (100f0 und 33%), tagl. 2-3 Teeloffel. Bro
mipin solidum sacckaratum ist trockenes Bromipin (331/ 30f0) in Tabletten zu 1,2 Bromipin. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: in OP zu 100 g (10%), zu 50 g (331/ 3%); in Tafelchen (331/ S%)' 

OP zu 25 und 50 Stuck. 
Sabromin, 

dibrombehensaures Calcium, mit etwa 290f0 Brom und 3,80f0 Calcium. 1-2 g mehrmals 
tag!.; unloslich in Wasser. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Bromalbacid, Albumen bromatum, 
EiweiBkorper mit intramolekular geblmdenem Brom. Gelblich weiBes, wasserlosliehes 
Pulver. An Stelle der Bromal~.lien in Dosen zu 0,5 g. 

Hersteller: Ludw. Wilh. Gans, Frankfurt a. M. 
Bromeigon, 

EiweiBkorper mit intramolekular gebundenem Brom. Hellbraunes, siiBlich schmeckendes 
Pulver, 100f0 Brom enthaltend, unloslich in Wasser. Messerspitzenweise an Ste~le der 
iiblichen Brompraparate. Peptobromeigon von derselben auBeren Besehaffenhelt und 
gleiehem Bromgehalt ist wasserloslich und wird am besten in 200f0iger Losung gegeben. 

Hersteller: Chem. Fabrik Helfenberg A.G., Helfenberg i. Sa. 

Bromglidine, 
Verbindung von Brom mit Glidine (Weizenkleber), in Tabletten mit 0,05 Brom pro dosi. 

Hersteller: Dr. V. Kl~pfer, Dresden·Leubnitz. 
Randbuch der Raut· u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 20 
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Bl'omalin, 
eine Verbindung deB Hexamethylentetramins und Bromathyls mit 32,13% Brom. WeiBes, 
krystallinisches in Wasser leicht liisliches Pulver. 2-4 g mehrmals taglich. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: OP mit Tabletten zu 10 und 50 Stiick. 

Ul'eabl'omin, 
Verbindung von Calciumbromid mit Harnstoff. 36% Brom. 3mal tagl. eine Tablette. 
Wei/3es, etwas hygroskopisches, in Wasser leicht liisliches Krystallpulver. 

Hersteller: Gehe & Co., A.G., Dresden. 
Handelsform: OP mit 20 Tabletten zu 1 g. 

Adamon, 
Dibromdihydrozimtsaureborneolester mit 35% Brom und 35% Borneol, 2-3 mal tagl. 
0,5-1 g. Wei/3es, fast geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser unliislich. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 20 Tabletten zu 0,5 g. 
Bromhaltige Praparate wie Bromural, Adalin, Neuronal, gehiiren nicht hierher, da die 

Wirkung auf dem ungespaltenen lipoidliislichen Molekiil beruht. Es sind daher Scblaf
mittel. 

Ein Praparat, das innerliche und au/3erliche Anwendung findet, ist das 

Bl'omocoll, 
Bromtanninleimverbindu'll{} mit 20% organisch gebundenem Brom und 30% Leim. Schwach 
gelbliches, geruchloses und geschmackloses Pulver, das man innerlich zu 1-6 g mehrmals 
taglich gibt. Au/3erlich gebraucht man das Bromocollum 8olubile, das 62,5% Bromocoll 
und 37,5% Borax enthii.lt. Am meisten benutzt wird eine gebrauchsfertig hergestellte 
lO%ige Liisung des B. solubile, das auf die Haut aufgepiuselt werden kann. Man benutzt 
es ferner als Salbe 5-10%ig, als Trockenpinselung 1O-20%ig, rein auch als Streupulver. 

Fl'ostinsalbe, 
lO%ige Bromocollresorbinsalbe gegen offene Frostscha.den. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Bromokolltabletwn OP mit 50 Stuck zu 0,5 g; 20% Bromokoll

salbe in Tuben zu 25 und 100 g; 10% Bromokollseife, Bromokoll-Suppositorien. 

J od und seine Verbindungen. 
Jod 

findet sich an Natrium gebunden im Meerwasser (0,001 %), in Salzlagern, Salzsolen, Mineral
quellen. Bemerkenswert ist das von BAUMANN entdeckte Vorkommen von Jod in der 
Schilddriise, etwa 0,3%. Der Chilisalpeter enthalt etwa 0,1% jodsaures Natrium. Aus 
dem Meerwasser wird das Jod vOn vielen darin lebenden tierischen oder pflanzlichen Orga
nismen aufgenommen und zu organischen Jodverbindungen umgeformt. 

Zur Gewinnung dienen entweder die Asche von bestimmten Meeresalgen (Fucus, Lami
naria) oder die Mutterlaugen des Chilisalpeters. 

Jod bildet schwarzblaue, metallisch glanzende rhombische Blattchen von eigentiim
liehem ehlorahnliehen Geruch. Beim Erhitzen bilden sich violette Dampfe. Jod verfliich
tigt sich schon bei gewiihnlieher Temperatur und bedeekt, in einem verschlossenen Gefa/3 
aufbewahrt, die Wande desselben mit kleinen glanzenden Krystallen. 

Jod liist sieh in ungefahr 4500 Teilen Wasser, in 9 Teilen Alkohol und in etwa 200 Teilen 
Glycerin mit brauner Farbe. Sehr leicht lOst es sich in Ather und in KaliumjodidlOsung 
mit brauner, in Chloroform und in Schwefelkohlenstoff mit violetter Farbe. 

Jodtinktur, Tinctura jodi, 
7 Teile Jod und 3 Teile Kaliumjodid in 90 Teilen Alkohol ohne Erwarmen geliist. Dunkel
braune, nach Jod riechende Fliissigkeit. 

Wirkung: Jod in Substanz oder als Jodtinktur auBerlich wirkt auf normale 
Raut und Schleimhaute reizend, auf chronische Entzundungsprozesse auf
saugend. Die Raut wird von Jodtinktur braun gefarbt, und nach wiederholter 
Anwendung stollen sich unter Entzundungserscheinungen die obersten Raut-
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schichten abo Innerlich erzeugt es in groBeren Gaben gastritische Erscheinungen. 
Gegenmittel ist Starke. Kleine Mengen zeigen die allgemeine innerliche Jod
wirkung. Jod ist auch ein kriiftig keimtotendes Mittel. 

Anwendung: Als keimtotendes oder aufsaugendes Mittel. Hauptsachlich 
iiuf3erlich als Jodtinktur zu Pinselungen. Innerlich als billiger Ersatz fur Jod
alkalien 2-5 Tropfen in Milch oder Schleimsuppe. GroBe Einzelgabe 0,2; 
groBte Tagesgabe 0,6 g. 

Farblose Jodtinktur, Tinctura Jodi decolorata, 
eine klare farblose Fliissigkeit, hergestellt aus Jod, Natriumthiosulfat, Ammoniak und 
Alkohol. Kann, eine wirkliche Jodtinktur nicht ersetzen. 

Jodsalbe, Unguentum Jodi, 
5 Teile Jod, 25 Teile Kaliumjodid, 20 Teile Wasser und 200 Teile Schweine£ett. 

LUGOLSche Losung, Solutio Jodi Lugol, Liquor Jodi compositus, 
Jodi 2,0, Kalii jodati 5,0, Aquae destillatae 193,0 (F. M. BEROL) oder: Jodi 10,0, Kalii 
jodati 20,0, Aquae destillatae 170,0. 

Wirkung: Hautreizend, resorbierend. 
Anwendung: Pinselungen. 

Jodvaselin 
wird durch 4-5stiindiges Behandeln von 100,0 Vaselin oder Vaselinol mit 4,0 .lod auf 
dem Wasser bad bei 50-60° hergestellt. Schwarzliches Pra.parat, das von reizloser Wirkung 
sein solI. 

Jodex 
wird hergestellt, indem einer indifferenten Salbengrundlage 4% Jodum resublimatum 
puriss. ohne Vermittlung von AlkaUen einverleibt wird. 

Wirkung und Anwendung: Ulcus cruris, parasitare Hautleiden, Drusen-
erkrankungen, Pyodermien. 

Hersteller: Chern. Werke Dr. Klopfer, Dresden. 
Handelsform: OP in Porzellankruke. 

Jodneol.Boer, 
eine Seifensalbe mit 6 bzw. 10% Jod, teils frei, teils an Rizinoleinsaure gebunden. Braune 
Salbe. Resorbens; bei Pernionen. 

Hersteller: Apotheker Carl Boer, Berlin NO. 18. 

Presojod, Preglsche Losung 
soll nach PREGL etwa 0,035-0,04% freies Jod, ferner Natriumjodid, Natriumhypojodit 
und Natriumjodat enthalten. Eine Losung, die mit dem PREGLSchen Originalpraparat 
iibereinstimmt, soll man nach A. HERMANN in folgender Weise erhalten: Eine Losung 
von 6 g krystallisiertem, nicht verwittertem Natriumcarbonat in 30 g Wasser wird mit 
3 g fein verriebenem Jod versetzt. Die Auflosung des Jods dauert langere Zeit und darf 
nicht durch starkeres Erhitzen beschleunigt werden.. Die Mischung bleibt einen halben 
Tag oder langer unter hi!.ufigem Schiitteln an einem maBig warmen Ort stehen, oder man 
erwarmt sie auf dem Wasserbade gelinde bis etwa 40°. Wenn, alles Jod gelost ist, gibt man 
4 g Natriumchlorid hinzu und flint mit Wasser auf 1 Liter auf. Der meist noch etwa zu 
hohe Gehalt an freiem Jod wird dadureh herabgesetzt, daB man die Losung so lange gelinde 
erwarmt, bis 20 cem dureh 0,55-0,65 eem 1/10 n-Natriumthiosulfatlosung entfii.rbt werden. 
Die Losung ist isotoniseh. 

W irkung: Durch fortwahrende Abspaltung kleinster J odmengen desinfizierend. 
Auch unspezifisches Reizmittel. 

Anwendung: Ais Desinfektionsmittel fur Wunden, Ulcerationen usw. (1 : 5). 
Presojod konzentriert ( Septojod), besitzt den 10 fachen J odgehalt wie die 
PREGLSche Losung; nur zur Einspritzung in den Muskel oder die Vene. Man 
beginnt intravenos mit 10-20 ccm und kann steigen bis 1 ccm pro kg Korper
gewicht als HochstmaB. In den Muskel spritzt. man nicht mehr als 20 ccm. 

20* 
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Presojodpepsinat, 
zur Erweichung von Narben. Man injiziert 1-2 ccm direkt ins Narbengewebe unter Zu
satz von etwa 1,5-2 ccm 1/2% Novokainliisung mit Suprarenin. 

Hersteller: Dr. Joachim Wiernik & Co., A.G., Berlin-Waidmannslust. 
Handelsfo'l'm: Presojod einfach in OF zu 250, 500, 1000, 2500 ccm; kon

zentriert OP zu 50, 100, 250, 500 ccm und Ampullen zu 1, 2, 10 und 20 ccm. 
Presojodtabletten zur Herstellung von Mund- und Gurgelwasser (1 Tablette 
fiir je 100 ccm Losung). 

Jodsalze. 
Ammoniumjodid, Jodammonium, Ammonium jodatum, NH4S. 
Bei der Darstellung wird aus Eisenpulver und Jod zuerst eine Losung von Ferrojodid 

in Wasser hergestellt, die mit konzentrierter Ammoniaklosung gefii.1lt und dann filtriert 
wird. Das Filtrat wird zur Trockne eingedampft. Auch kann eine Kaliumjodidlosung 
mit einer Ammoniumsulfatliisung unter Zusatz von Alkohol gemischt werden. Nach Ab
filtrieren des sich ausscheidenden Kaliumsulfats wird das Filtrat unter Zusatz von etwas 
Ammoniak eingedampft. 

Farblose, saulenformige Krystalle oder weiBes Ki-ystallmehl, geruchlos von kiihlend
salzigem Geschmack. Loslich in 4 Teilen kaltem oder in 0,5 Tellen siedendem Wasser. 
Die Losungen sind neutral. An der Luft verliert das Salz allma.hlich Ammoniak und nimmt 
dann saure Reaktion an. 

Kaliumjodid, Jodkalium, Kalium jodatum, KS 
wird hergestellt durch Eintragen von Jod in Kalilauge unter Erwii.rmen. Farblose, glii.n
zende, durchscheinende oder porzellanartige weiBe, wiirfelformige Krystalle von scharfem, 
salzigem, etwas bitterem Geschmack; es schmilzt bei 6390 und verdampft bei starkerem 
Erhitzen. Reines Kaliumjodid halt sich an der Luft; es wird aber feucht, wenn es etwas 
Natriumjodid enthii.lt und farbt sich dann unter Abspaltung von Jod gelblich. Es lost 
sich unter Kiiolteentwicklung sehr leicht in Wasser (0,75 Teile), auch in 12 Teilen Alkohol. 
Etwa 76,6% Jod. 

Kaliumjodidsalbe, Unguentum Kalii jodati 
besteht aus Kal. jodat. 2,0, Aqua destill. 1,5, Natr. thiosulf. 0,025, Adeps suillus 16,5. 
Die Salbe muB rein weiB aussehen. 

Lithiumjodid, Jodlithium, Lithium jodatum, LiJ 
wird hergestellt durch Neutralisation von Lithiumcarbonat mit Jodwasserstoffsii.ure. WeiBes, 
krystallinisches Pulver, das sich an der Luft gelblich fii.rbt und zerflieBt. Sehr leicht loslich 
in Wasser und Alkohol. 

Natriumjodid, Jodnatrium, Natrium jodatum, NaJ 
wird in der gleichen Weise wie Kaliumjodid mit der entsprechenden Natriumverbindung 
hergestellt. Krystallisiert mit 2 Mol. Krystallwasser in monoklinen Krystallen, die in warmer 
Luft verwittern und beirn Erhitzen in ihrem Krystallwasser schmelzen. Bei iiber 400 

krystallisiert es wasserfrei in Wiirfeln. Das kii.ufliche Natriumjodid ist nicht vollig wasser
frei (meist bis zu 5% Wasser). Es bildet ein krystallinisches, an der Luft feucht werden
des Pulver, lOslich in 0,6 Tellen Wasser, in 3 TeHen Alkohol. 

Rubidiumjodid, Jodrubidium, Rubidium jodatum, RbJ 
wird hergestellt durch Erhitzen von Rubidiumalaun in wasseriger Liisung mit Calcium
hydroxyd und Calciumjodid und Eindampfen der Losung. Farblose Krystalle oder krystal
linisches Pulver, an der Luft bestandig, sehr leicht lOslich in Wasser. 

Wirkung: 1m Organismus setzt sich Kaliumjodid mit Natriumchlorid zu 
Natriumjodid und Kaliumchlorid um. Durch die Bildung dieser beiden neuen 
SaIze tritt eine osmotische Wirkung ein, die teilweise. den resorptionsbefordern
den EinfluB auf krankhafte Gewebsprodukte erklaren kann. Jodnatrium kreist 
unverandert im Blut, scheint aber dieselben Wirkungen zu haben wie das Jod
kalium. Die Sekretion der Augen-, Nasen-, Bronchialschleimhaut kann gesteigert 
werden. Menstruation kann hervorgerufen oder verstarkt werden, wahrend die 
Milchsekretion nach groBeren Dosen abnehmen soIl. Jodsalze werden sehr 
schnell ausgeschieden. Beginn der Ausscheidung schon nach 7-8 Minuten. 
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Trotz des schnellen Beginnes nimmt die Ausscheidung lange Zeit in Anspruch. 
Nach einigen wenigen groBeren Dosen werden durchschnittlich 65-85% durch 
die Nieren in 3--4 Tagen ausgeschieden. Ein ganz kleiner Teil wird in der 
Schilddriise als Jodothyrin zuriickgehalten. Kleinere Mengen werden im Speichel, 
in den Tranen, im Darmsekret, in der Galle, durch die Schleimhaut der At
mungs- und der Geschlechtsorgane, sowie in der Milch, durch die es auf den 
Saugling iibertragen werden kann, ausgeschieden. Bei Nierenleiden ist die 
Ausscheidung haufig gehemmt und hier ist Vorsicht bei der Verordnung von 
Jodsalzen geboten. Durch die unversehrte Haut werden Jodsalze z. B. aus 
Badern nicht aufgenommen, wohl aber aus Jodkaliumsalbe, weil sich hier aus 
dem Wasser und Fett der Salbe Wasserstoffsuperoxyd bildet, durch welches 
freies Jod entsteht, das leicht von der Haut aufgesaugt wird. 

1m Organismus verteilt das J odkalium sich in einer ganz bestimmten Art: 
die hochste prozentuale Jodmenge befindet sich in der Schilddriise, dann im 
Blut und in der Haut, wahrend Knochensubstanz, Fettgewebe, Him und Riicken
mark jodfrei sind. Diese Verteilung verschiebt sich bei pathologischen Zu
standen. Es ist nachgewiesen (0. LOEB, JACOBY und VON DEN VELDEN), daB 
bei Eiterungen, Carcinom, Syphilis und 'fuberkulose 2-3mal so viel Jod in 
den erkrankten· GeW'eben, wie in den entsprechenden gesunden sich findet, 
was fUr die therapeutische Wirksamkeit wohl von Wichtigkeit ist. 

Nebenwirkungen: Sind bei Darreichung von Jodalkalien recht haufig, wie 
Kopfschmerzen, Schnupfen (Jodschnupfen), TranenfluB, verstarkte Speichel
absonderung, Parotitis, Stimhohlenkatarrh, Bronc.hialkatarrh (Jodhuste:o.). 
Auch Appetitlosigkeit und Magenbeschwerden konnen vorhanden sein. Meist 
spater als die oben erwahnten Erscheinungen treten solche von seiten der 
Haut auf, kleine Pusteln (Jodacne), in schwereren Fallen tumorartige Gebilde 
(Jododerma tuberosum). Seltener sind schon Purpura, Odeme, tiefergehende 
Eiterungen, vesiculose und bullose Ausbriiche, mitunter von Fieber begleitet. 

Die Ursache der toxischen Haut- und Schleimhauterscheinungen ist wohl 
Bildung von freiem J od. 

Nach sehr langdauerndem Jodgebrauch hat man Abmagerung (Jodkachexie) 
und Zustande beobachtet, die sich in Unruhe, Angst, Reizbarkeit, Schlaf
losigkeit, Herzklopfen und in sehr raschem und unregelmaBigem PuIs auBern. 
In den schwersten Fallen entwickeln sich Hyper- und Parasthesien, unsicherer 
Gang, Paralysen und VerblOdung. 

Bei Kropfkranken, auch bei auBerlich nicht sichtbarer DriisenvergroBerung, 
und zwar bei solchen mit entarteten Strumen entwickelt sich oft schon nach 
ganz geringen Jodgaben das Bild des Thyreoidismus, bzw. der BASEDowschen 
Krankheit mit EinschluB der schnellen Abmagerung und Schwachung. 

Anwendung: Jodkalium ist das gebrauchlichste Jodsalz. Jodnatrium hat 
wohl dieselbe Wirkung. Es wird aber haufig wegen der fehlenden herzerregenden 
Wirkung dem Kalium vorgezogen. Jodammonium gilt seines hoheren Jod
gehaltes wegen als wirksamer, ruft aber, da es leichter freies Jod abgibt als 
die anderen Jodsalze, ofter Nebenerscheinungen hervor. Jodrubidium ist das 
Salz, das die geringsten Nebenerscheinungen auslost, ist aber sehr teuer. 

Jodsalze werden hauptsachlich bei Behandlung cerebraler und spater Formen 
der Syphilis verwendet. In der Dermatologie wirkt es sehr gut auf Aktinomykose 
und Sporotrichose. In sehr .groBen Dosen, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg, 
ist es auah bei Psoriasis verwendet worden. . 

Bei den genannten Erkrankungen muB man wenigstens 0,5-1,0 3mal 
pro die geben. Wirken diese Gaben nicht, dann geht man bis 2,0 ja bis 3,0 
pro Gabe in die Hohe. Um die schadigende wasserentziehende Salzwirkung 
auf die Magenschleimhaut auszuschalten, reicht man Jodsalze immer nach den 
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Mahlzeiten. Man kann die Jod16sung auch in einem Glas Milch geben, was 
besonders bei hohen Joddosen angebracht ist, da durch die Milch die Diurese 
gef6rdert wird. 

Man beginnt die Verabreichung von Jodsalzen am besten erst mit kleineren 
Dosen, um die Empfindlichkeit zu priifen. Auf diese Weise schleicht mansich 
auch bei jodempfindlichen Patienten ein. Es pflegt sich aIlmahlich eine Wider
standsHi.higkeit zu entwickelll, und es ist daher nicht richtig, wenn der Kranke 
bei den ersten Anzeichen eines Jodschnupfens sofort das Einnehmen abbricht. 
Man halte den Patienten an, das Jod weiter zu nehmen, indem man durch 
Gaben von Antipyrin, Pyramidon oder dgl. die Beschwerden zu mildern sucht. 

ZweckmaBig ist es von vornherein die Jodsalzl6sungen mit Antipyrin zu 
verabreichen, etwa: 

Rp. Kal. jodat ....... 7,0-12,0 
Antipyrin ....... 6,0-10,0 
Aq. destill. ad . . . . 200,0 

An Stelle des Antipyrins kann auch Pyramidon in den entsprechenden 
kleineren Dosen, in genanntem FaIle 2,5-4,0 gegeben werden. 

Ais weiteres Mittel zur Bekampfung des J odismus, besonders der Hyper
sekretionen, ist hinzuzufiigen 1/2 mg Atropin zu jeder Dosis (l-F/2 mg tag!.). 
Empfohlen ist auch die Sulfanilsaure: 

Pp. Acid. sulfanil.. . . . . 5,0 
Natr. bicarb. . . . . . 2,5 
Aq. destill. ad . . . . 200,0 

2stiindl. einen EBloffel. 

Jodschwefel, Sulfur jodatum 
ist wohl keine einheitliche chemische Verbindung, sondern im wesentlichen eine feste Losung 
von Jod und SchweIel ineinander. Es wird hergestellt durch Zusammenschmelzen von 
1 Teil Schwefel und 4 Teilen Jod. 

Es wird hauptsachlich in homoopathischen Verreibungen D 6 und D 3 gegen Furun
kulose und Acne gebraucht (BIER). 

Organische Jodverbindungen. 
Jodoform, Jodoformium, Trijodmethan, Formyltrijodid, CHJ3 

entsteht durch Einwirkung von Jod bei Gegenwart von Alkalien auf zahlreiche organische 
Verbindungen wie Alkohol, Aceton, Milchsaure, Zucker, Dextrin, EiweiBstoffe usw. Dar
gestellt w.ird es, indem man in eine erwarmte Mischung von Natriumcarbonatlosung und 
Alkohol zerriebenes Jod einbringt. 

Glanzende, citronengelbe, durchdringend riechende, kleine hexagonale Krystallblattchen 
oder groBere saulenformige odertafelformige Krystalle, loslich in Alkohol, Collodium, 
Ather, Chloroform, Petrolather, Schwefelkohlenstoff, atherischen und fetten Olen. Es ist 
schon bei gewohnlicher Temperatur merklich fltichtig und destilliert mit den Dampfen 
von siedendem Wasser unverandert tiber. Losungen in Ather oder Alkohol zersetzen sich 
im Licht bei Luftzutritt unter Braunfarbung (Ausscheidung von Jod). 

Jodoformium desodoratum, geruchloses Jodoform. 
Zur Verdeckung des Geruches werden 10 g Jodoform mit 2 Tropfen SassafrasOl 

gemischt. Auch Zusatz von frisch gerostetem, fein gepulvertem Kaffee oder von Cumarin 
ist zu empfehlen. . 

Wirkung: Antiseptisch undgranulationsanregend. Dem Jodo£orm als 
solchem kommen keine besonders starken keimt6tenden Eigenschaften zu. 
Auf Wundilachen wird es durch die Sekrete teilweise ge16st, und da es im 
allgemeinen ein sehr unbestandiger K6rper ist, wird aus ihm zwar langsam 
aber bestandig Jod frei gemacht, das verm6ge seiner starken Reaktionsfiihigkeit 
keimt6tend, desodorierend und durch seine Reizwirkung auch granulations
bildend wirkt. Auch schwach blut- und schmerzstillende Eigenschaften werden 
ihm nachgesagt. 
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Das aus dem Jodoform entstehende Jod wird resorbiert und erscheint im 
Ham zum Teil als J odsalz, zum Teil aber auch in noch unbekannter organischer 
Bindung. J odoform kann daher die Erscheinungen des J odismus mit alien 
seinen Anderungen hervorrufen. Es muB aber auch ungespaltenes J odoform 
aufgenommen werden, denn bei reichlicher Aufnahme entsteht ein charakte
ristisches von dem der Jodsalze abweichendes Vergiftungsbild. ,Nachdem un
bestirnmte Storungen von seiten des Zentralnervensystems vorausgegangen sind, 
treten seelische Erregungszustande, Haliuzinationen, Delirien auf, die mit Be
nommenheit abwechseln, Erscheinungen, die sich durch die Aufnahme des 
Jodoforms in einer neurotropen Jodverbindung erklaren (LOEB). Auch bei noch 
so starker Zufuhr von Jodsalzen bleibt das Zentralnervensystem immer jodfrei. 
Das in das Gehirn aufgenommene Jodoform wirkt narkotisch, wie das ihm 
verwandte Chloroform, nur erfolgt sowohl Aufnahme als auch Ausscheidung 
sehr viel langsamer als beirn Chloroform, weshalb sich Jodoformvergiftungen 
tage- und wochenlang hinziehen konnen. Die Behandlung kann nur in sofortigem 
Aussetzen des Mittels bestehen. Auf der Raut macht es haufig ausgedehnte 
Entziindungen. Es gibt Menschen, die schon bei den kleinsten auBerlich an
gewendeten Dosen von J odoform auf das Heftigste mit Ausschlagen reagieren. 
Vor Anwendung soli man die Patienten vorher befragen, ob sie schon Erfah
rung mit Jodoformanwendung gemacht hatten. 

Anwendung: Bei Geschwiiren alier Art, als Streupulver, als Salben mit 
Vaseline 5-10%, als Gaze, als Collodium 10%; als Suspension in Glycerin 
oder (}l zur Einspritzung in AbsceBhOhlen (Bubonen). 30%ige Suspensionen 
in (}l sind bei Lepra subcutan zu 2-8 ccm (V orsicht!) angewendet. Zu 
Pinselungen auch lO°/oige Losung in Aceton. Fiir die Harnrohre und fiir Fisteln 
mit Gelatine oder Gummi arabicum hergestellte Stabchen. 

Die Anwendung wird leider durch den durchdringenden und den den meisten 
Menschen sehr unangenehmen Geruch eingeschrankt. Streut man vorsichtig 
mittels eines Wattestabchens das Pulver auf das Geschwiir, so daB nichts auf 
die umgebende Raut, geschweige denn auf die Bekleidungsstiicke kommll, und 
bedeckt man das so versorgte Geschwiir mit einem Lappchen mit Borvaseline, 
so ist del: verraterische Geruch fur die Umgebung des Patienten meistens nicht 
wahrnehmbar. 

Bei dem Jodolormium desodoratum (s. o.) ist der Geruch nur etwas verdeckt 
und nicht beseitigt. 

Der innere Gebrauch des Jodoforms, das in kleineren Dosen eine milde 
Jodsalzwirkung entfaltet, ist heute ohne praktische Bedeutung. 

Jodoformium bituminatum 
iet durch Zueatz von Teer geruchsohwaoh gemaohtee Jodoform. 

Hersteller: Hell & Co., Troppau. 

Eka·Jodoform 
iet eine Mischung von Jodoform mit 0,05% Paraformaldehyd. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

Jodoformsalbe, Unguentum Jodoformii, 
1 Teil Jodoform und 9 Teile Vaseline. 

Jodoformgelatine nach Unna. Gelatina Jodoformii: 
Rp. Gelatinae albae. 

Aq. destillat. . . 
Glycerini .•.. 
Jodoformii ..• 

· 5,0 
70,0 

· 20,0 
· 5,0 
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Jodoformin, CHJs(CN2)6N4 
ist Hexamethylentetramin-Jodoform und wird durch Verreiben der beiden Bestandteile 
unter Zusatz von Alkohol hergestellt. Es enthalt 74% Jodoform. Feines, weiBliches, in 
trockenem Zustande nur maBig, in feuchtem starker nach Jodoform riechendes ,Pulver, 
das am Lichte sich gelb farbt. Bei Gegenwart von Wasser, namentlich in der Warme, zer
setzt es sich unter Abspaltung von Jodoform. Unloslich in .Alkohol, Ather und Chloroform. 

Wirkung: Wie durch Wasser, wird es auch durch Wundsekrete zerlegt und 
zeigt dann Jodoformwirkung. 

Anwendung: Ais geruchschwaches Ersatzmittel fiir Jodoform. 
Hersteller: Dr. L. C. Marquart, Beuel a. Rh. 

Jodoformal 
ist Jodoformin-Athyljodid (CH2)6N4·CHJ2,C2HsJ und entsteht durch Einwirkung der 
beiden BestandteiIe aufeinander. Citronengelbe, flache Nadeln oder Pulver, schwach nach 
Jodoform riechend. 

Wirkung: Wie Jodoform. 
Anwendung: Ais geruchschwaches Jodoformpraparat. 
Hersteller: Wie oben. 

Jodoformogen, 
JodoformeiweiB mit 10% Jodoform, wird durch Einwirkung einer alkoholischen Jodoform
liisung auf eine EiweiBliisung und nachheriges Erhitzen des Niederschlages hergestellt. 
Hellgelbes, in Wasser unlosliches; nur schwach nach Jodoform riechendes Pulver, das bei 
1000 sterilisiert werden kann. 

Wirkung: Wie Jodoform, aber schwacher, daneben aber gut austrocknend. 
Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 

Jothlon 
ist sym.-Dijodhydrin oder 1,3-Dijod-2-oxypropan, CH2J· CH(OH). CH2J, 
wird dargestellt durch Einwirkung von Jodwasserstoffsaure auf Glycerin oder durch 
Erhitzen von sym.-Dichlorhydrin mit Kaliumjodid und Wasser. Schwach gelb gefarbte, 
olartige Fliissigkeit von nicht unangenehmem Geruch. Loslich in etwa 75-80 Teilen 
Wasser, in 20 Teilen Glycerin; sehr leicht loslich in organischen Losungsmitteln. Es spaltet 
mit 4Jkalien und Ammoniak leicht Jod ab, ebenso beim Erhitzen. Jodgehalt 79--80%. 

Wirkung: Das Jod des Praparates wird leicht von der Haut aufgenommen, 
daher zur percutanen Jodeinverleibung verwendet. • . 

Anwendung: nur auBerlich, 5-20%ige Losung in Olivenol oder: Jodthion 
1,0-5,0 Spirit. Glycerin. aa 5,0 zu Pinselungen bei Pruritus vulvae, Dermato
mykosen, Bubonen, Epididymitis. FUr Anwendung am Hoden jedoch nicht 
mehr als 2% Jothion der Losung zusetzen, da sonst leicht Reizung eintritt. 
Wenn Jodalkalien intern nicht vertragen werden, macht man Einreibekuren 
wie mit Hg-Salben. 

Rp. Jothion ........ , 5,0 
Lanolin. Vaselin. aa. .. 2,5 

D. tal. dos. VI. 

Eine solche Dosis wird 1/2 Stunde lang auf einen Korperbezirk verrieben. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: 10% Jodthionol, OP zu 5 und 25 g, 10% Jodthionlosung, 

OP mit 10 ccm. 

Alival, Monojoddioxypropan, CH2J' CH(OH) . CH20H 
leitet sich von Glycerin ab durch Ersatz einer der Hydroxylgruppen durch ein J-Atom. 
Wird dargestellt durch Einwirkung von Alkalijodiden auf Glycerinchlorhydrin in alko
holischer Losung. Kleine, geruch- und farblose seidenglanzende Krystalle von bitterem 
geschroack, in Verdiinnung aber fast geschroacklos; leicht loslich in Wasser, .Alkohol und 
Ather. 63% Jod. 

Wirkung: Wie JodalkaIien, kann sowohl innerlich wie Iilubcutan zugefiihrt 
werden. 
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Anwendung: InnerIich 3mal tag1. 0,3-0,6 g; als Einspritzung tag!. 1 Ampulle 
in die Glutaen. 1O-25%ige Salben. 

Her8teller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
HandelBform: OP mit 10 und 20 Tabletien zu 0,3 g; OP 33%ige Losung 

mit 5 und 10 Ampullen zu 2 ccm. 

Jodostarin, Dijodstearolsa.ure, C17H31J2COOH 
wird hergestellt durch Erhitzen einer Losung von Stearolsaure in Eisessig mit del' be
rechneten Menge J od auf 50-60°. Feine weiBe Krystallblattchen, die bei 47-48 ° schmelzen, 
geruch- und geschmacklos, unlOslich in Wasser, loslich in Alkohol und allen anderen Fett
losungsmitteln. 47,5% Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien. 
Anwendung: 0,25--0,5 g, 3mal tagl. 
Her8teller: F. Hoffmann - La Roche A.G., Berlin N. 
Handel8form: OP mit 10 und 20 Tabletten zu 0,25 g. 

Sajodin, Calcium monojodbehenicum, monojodbehensaures Calcium, 
[C21H42JCOO]2Ca 
wird dargestellt, indem man die Erucasaure des RiibOls mit einer Jodwassel'sto£flosung 
in Eisessig einige Tage unter Druck auf 60-70° erwarmt, wobei die Erucasaure Jodwasser
stoff addiert und in Monojodbehensaure 1 iibergeht. In eine alkoholische Losung diesel' 
Saure wird eine ammoniakalische Losung von Calciumchlorid eingetragen. WeiBes, sich 
etwas fettig anfWliendes Pulver, geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser, Spuren 
in Alkohol und Ather loslich, leichter loslich in Chloroform und Benzol. 24,6% Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien. 
Anwendung: 0,5-1,0 3mal tagl. 
Her8teller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handel8form: OP mit 20 Tabletten zu 0,5 g. 

Eisen-Sajodin 
ist das Ferrisalz del' Monojodbehensaure, enthalt etwa 5,6% Eisen und etwa 25% Jod. 
Es ist in fetten Olen lOslich. . 

Wirkung: Kombinierte Jodalkali- und Eisenwirkung. 
Anwendung: Wie Sajodin. 
Her8teller und Handel8form: Wie oben. 

Lipojodin, Dijodbrassidinsaureathylester, C21H39 · J2COOC2H5• 

Durch Wasserstoffabspaltung wird aus Erucasa);lre, die del' Brassidinsaure, C21H41COOH, 
isomer ist, die Behenolsaure gewonnen, die in den Athylester iibergefiihrt wird, aus welchem 
man durch Anlagerung von Jod die genannte Verbindung erhiilt. Farblose, feine, geruch
und geschmacklose Nadeln odeI' Schiippchen. Unloslich in Wasser, leicht lOBlich in fetten 
Olen und organischen LOsungsmitteln. 41 % Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien .. 
Anwendung: 1-3mal tagl. 0,3 g. 
Her8teller: Gesellschaft ffir chemische Industrie Basel. 
HandelBform: OP mit 20 Tabletten zu 0,3 g. 
Jodipin, jodiertes Sesamol, 

dargestellt durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Sesamol, wobei an die Glyceride 
del' ungesattigten Fettsauren HJ angelagert wird. Die Jodierung wird bis zum Jodgehalt 
von 10-20-40% durchgef~t. Jodipin mit 10% Jod ist hellgelb, das mit 20% Jod 
ist schon dickfliissiger uild hellbraun. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung. Da es den Magen unzersetzt passiert, 
macht es keine VerdauungsstOrungen. 7,65 g Jodipin lO%ig bzw. 3,85 Jodipin 
20% = 1 g KaIiumjodid. Subcutan oder intramuskular eingespritzt entfaltet 
es eine schwache aber sehr lange, die Einspritzungen iiberdauernde J odwirkung. 

1 Behensii.ure, C21H<l8COOH, ist eine gesattigte Fettsaure des Behenols, Oleum Moringae, 
das aus den Samen del' in Ostindien heimisohen Moringa pterygosperma Gartner gewonnen 
wird. 
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Anwendung: Innerlich tagl. ~3 Tee16ffel des 10%igen Jodipins, oder 
3mal tagl. 3--4, Kinder 3mal tagl. 1-2 Tabletten, die 0,05 Jod enthalten in 
Form einer J odipintrockenemulsion. 

Subcutan oder intramuskular 1-2 ccm 20% oder 40% Jodipin aIle 
1-2 Tage; laEt man langere Zwischenzeiten, kann man 5-10 ccm einspritzen. 
Das Praparat, da sehr dickfliissig, vorher anwarmen und mit einer recht dicken 
Nadel einspritzen. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: 10% OP mit 100 g; 20% OP mit 50 und 100 g, in Ampullen 

zu 1 ccm und 2 ccm OP zu 10 Stiick; 40% OP mit 25 g und 100 g, Ampullen 
zu 1 ccm und 2 ccm OP zu 10 Stuck. Tabletten OP mit 20 und 50 Stuck. 
~~. . 

Ricinstearolsauredijodid, OH3(0~)5' OH(OH) . OH2 . OJ : OJ . (0~)7000H 
entsteht durch Einwirkung von Jod auf Ricinstearolsaure; farb-, geruch- und geschmack
lose, in Wasser unlosliche Krystallnadeln; 16slich in den meisten organischen Losungs
mitteln. Leicht loslich auch in verdiinnter Alkalilauge. 46% Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien. Jod wird erst im Darm abgespalten. 
Anwendung: 0,3 g 3--4mal tag!., Kinder die Halfte, in Kapseln oder 

Tabletten. Letztere sind gut zu zerkauen. 
Hersteller: J. D. Riedel, A.G., Berlin. 
Handelsform: OP mit 20 Kapseln zu 0,3, OP mit 10 Tabletten zu 0,15 und 

0,3, OP mit 20 Tabletten zu 0,3 g. 

Jodlecithin, 
dargestellt durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Lecithin, in Tetrachlorkohlenstoff 
gelost. Gelbbraune, wachsartige Masse, loslich in Alkohol, Aceton, Chloroform. 20% Jod. 

Wirkung: Kombinierte milde Jodalkali. und Lecithinwirkung. 
Anwendung: 3--4mal tag!. 1-2 Ta.bletten, die 0,06 g Jod enthalten. 
Hersteller: J. D. Riedel, A.G., Berlin-Britz. 

Jodocitin. 
Ein Jodpraparat in Tabletten, das Jod an Lecithin und EiweiB gebunden enthalten 

solI, und zwar 60% in organischer und 40% in anorganischer Bindung. Jede Tablette enthii.lt 
0,06 Jod, bzw. 0,25 g Jodlecithin. 3mal ta.g!. 1-2 Tabletten. 

Hersteller: Dr. Max Haase & 00., Berlin. 
Handelsform: OP zu 20 Tabletten. 

Jodival, a-Monojodisovalerylcarbamid, (OHa)20H. OHS· 00· NHOONH2 
wird dargestellt aus Monobromisovalerylcarbamid (Bromural) durch Einwirkung von 
Kaliumjodid. WeiJ3es, krystallinisches Pulver von schwach bitterem gewiirzigem Ge
schmack, leicht nach Baldrian riechend; schwer 16slich in Wasser, leicht loslich in Alkohol 
und Ather. 1m Licht braunt es sich leicht oberfla.chlich. 47% Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien, hat aber durch seine Bromuralkomponente noch 
sedative Wirkung. 

Anwendung: 0,3 g mehrmals tag!. 
Hersteller: Knoll A. G., Ludwigshafen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 10 und 20 Tabletten a 0,3 g. 

Achijodin, 
a-Monojodisovalerianoglykolcarbamid (OHa)20H· OHJ ·00, 00H200 . NHOON~ 
entsteht durch Einwirkung von Kaliumjodid auf a-Monobromvalerianoglykolylcarbamid. 
WeiJ3es krystallinisches Pulver, fast unloslich in Wasser, 16slich in Alkohol. Etwa 4£)% Jod. 

Wirkung: Wie Jodalkalien, und sedativ durch die Baldriansaure. 
Anwendung: 3mal tag!. eine Tablette. 
Hersteller: Dr. A. Voswinkel, Berlin W 57. 
Handelsform: Tabletten zu 0,35 g. . 
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Novojodin, 
Gemisch von Hexamethylentetramindijodid (CH2)sN4J 2 und Talkum zu gleichen Teilen. 
Hexamethylentetramindijodid entsteht durch Fa.llung einer Losung von Hexamethylen
tetramin mit einer J od-J odkaliumlOsung. Ein lockeres, feines, hellbraunes Pulver, geruchlos, 
unloslich in Wasser und anderen Losungsmitteln. 63% Jod. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Streupulver, Verbandsstoffe, Stabchen, Suppositorien usw. 
Hersteller: Dr. R. Scheuble & Co., Tribuswinkel, Nieder-Osterreich. 

Spezialnovojodin, 
ein Gemisch von gleichen Teilen Hexamethylentetramindijodid und Tricarbin (Kohlen
sa.ureglycerinester). Feines orangegelbes Pulver. Wird an Stelle des Novojodins gebraucht, 
wenn der Talkumzusatz des genannten Pra.parates stort. 

Wirkung, Anwendung und Hersteller: Wie oben. 

Aristol, Annidalin, Dithymoljodid, Dijoddithymol, Thymolum jodatum, 
[C6~(CH3)(C3H7)OJh 
wird dargestellt durch Versetzen einer Thymollosung in Natronlauge mit Jod-Jodkalium
liisung. Rotbraunes, geschmackloses, in Wasser unlosliches, lichtempfindliches Pulver von 
schwachgewiirzigem Geruch. In Alkohol, Ather und fetten bIen lOst es sich mit geringero 
Riickstande. 45% Jod. . 

Wirkung: Geruchloser Jodoformersatz. 
Anwendung: Bei Verbrennungen, Psoriasis, Sykosis, Ulcus cruris, Lupus exul

cerans als 5-10% Salben. Bei Herstellung von Aristolsalben muE dieses erst 
bei gelinder Warme (nicht nber 400) in Olivenal gelast werden. Bei Psoriasis 
auch als 10%ige Traumatizin- oder Collodiumsuspension. Als Pulver, gegebenen
falls mit Cycloform gemischt, wirkt es schmerzstillend und granulationsanregend 
bei Brandwunden. . 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Europhen, Isobutyl-o-kresoljodid, Formel unsicher, 
feines gelbes Pulver, unloslich in Wasser, lOslich in Alkohol, Ather, Chloroform und fetten 
bIen. Das sehr leichte, trockene Pulver ist besta.ndig; feucht spaltet es Jod ab, ebenso 
auch, wenn es mit Alkalien und Alkalicarbonaten zusammengebracht wird. 28,1% Jod. 
Dargestellt wird es aus Isobutyl-o-kresol durch Einwirkung von Jod in alkali scher Losung. 

W irkung: Geruchloser Ersatz fUr J odoform. 
Anwendung: Bei Ulcus molle wirkt es fast so spezifisch wie Jodoform. AIs 

reines Streupulver kann es manchmal die umgebende Haut reizen. Man ver
ordnet es daher gemischt 1+ 1-4 Teilen Borsaurepulver (nicht init Zinkoxyd 
oder Amylum wegen der Gefahr der Zersetzung)_ Auch 5-10% Salbe oder 
olige Lasung. Es ist sehr viel teurer als J odoform. Da es aber ein sehr geringes 
spezifisches Gewicht hat, braucht man nur geringe Gewichtsmengen zu ver
ordnen. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Neoform, 
basisches Trijodphenolwismut, wird aus Trijodphenol und Wismutnitrat in gleicher Weise 
hergestellt, wie Tribromphenolwismut (Xeroform)_ Gelbes, schwach riechendes, licht- und 
luftbestandiges Pulver, in den gewohnlichen Losungsmitteln unloslich_ 

Wirkung: Antisepticum und Adstringens. 
Anwendung: Ais Streupulver. 
Hersteller: Carlo Erba, Mailand. 

Isoformpulver, Parajodoanisolum mixtum, 
ein Gemisch aus gleichen Teilen p-Jodanisol (Iso£orm) CH30CsH 4J02 und Calciumphosphat. 
Isoform wird dargestellt, indem p-Jodanisol mit Chlor und einer Losung von Natrium
hypochlor~t behandelt wird. Reines p-Jodoanisol sind gla.nzende Blattchen, in Wasser, 
Alkohol, Ather fast unloslich, loslich in heiBem Wasser und Eisessig. Bei 2250 zersetzt 
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es sich unter Explosion. Isoformpulver ist ein weiBes, lockeres Pulver von schwach anis
artigem Geruch. Lichtempfindlich. 

Wirkung: Nicht frei von Reizwirkungen. Antisepticum und Desodorans. 
Anwendung: Als Salben, Pasten, Urethralstabchen, Gaze, 2-10%. 
Hersteller: F. Wulf A.G., Werl i. Westf. 

Jodophenin, Jodphenacetin, C20~5' J aN20 4 

wird dargestellt aus einer Losung von Phenacetin in Eisessig, der Salzsaure und Jod-Jod
kaliumlosung zugefiigt wird. Schokoladenbraunes, krystallinisches Pulver, fast unloslich 
in Wasser. 50% Jod. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Streupulver, lO0f0ig in Collodium wie Jodoform. 
Hersteller: J. D. Riedel, Berlin-Britz. 

Jodylin, 
jodsalicylsaures Wismut, hellgraues amorph.~s Pulver, schwach nach Jod riechend, siiBlich 
schmeckend, unloslich in Wasser, AIkohol, Ather, Chloroform und AIkalien. LaBt sich un
zersetzt auf 1300 erhitzen, daher sind mit Jodylin impragnierte Verbandstoffe sterilisierbar. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Streupulver, rein oder mit Talkum, lO%ige Salbe, Gaze, 

Suppositorien. 
Hersteller: C. Stephan A.G., Dresden Altstadt 19. 

Sanoform, Dijodsalicylsauremethylester, Methylium dijodsaIicylicum, 
CSH2J2(OH)COOCHa 
wird dargestellt durch Einwirkung von Jod und Jodsaure auf Salicylsauremethylester. 
Farblose, geruch- und geschmacklose, lichtbestandige Nadeln, schwer loslich in Wasser 
und Glycerin, loslich in heillem Alkohol, Fetten und in Ather. 62,8% Jod. 

Wirkung: Geruchloses, aber schwach wirkendes Antisepticum. 
Anwendung: Als Streupulver, lO%ige Salbe, Gaze, Collodium. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Sozojodolsaure, Dijodparaphenolsulfonsaure Acidum dijodparaphenolsulfoni. 
cum, Cs~J2(OH)S03H [3, 5, 4, 1] + 3 H20, 
farblose, leicht in Wasser, Alkohol und Glycerin lOsliche Nadeln. Wird dargestellt durch 
Einwirkung von CWorjod auf eine wii.sserige Losung von paraphenolsulfonsaurem Kalium. 
Aua dem so erhaltenen Kaliumsalz wird die Saure gewonnen durch Umsetzen in das Barium
salz und Zerlegen desselben durch Schwefelsii.ure. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Als wasserige Lasung 2-3,0 : 100,0. 

Von den Salzen der Sozojodolsaure interessieren hier: 

Soz()jodol.KaIium, Kalium sozojodolicum, Sozojodol schwer lOslich, Kalium 
dijodparaphenolsulfonicum, CSH2J2(OH)SOaK, 
farblose prismatische Krystalle oder trockenes Pulver, geruchlos, schwer lOslich in Wasser 
(2%), in Glycerin (3%), fast unlOslich in AIkohol (0,2%) und unloslich in Ather. 

Wirkung: Sekretionsbeschrankend und austrocknend. 
Anwendung: Mit der gleichen bis fiinffachen Menge Talkum gemischt als 

Streupulver bei Ekzemen, 5-lO%ig zu Brandsalben. 

Sozojodol-Natrium, Sozojodolleicht lOslich, Natrium sozojodolicum, Natrium 
dijodparaphenolsulfonicum, C2H2J2(OH)SOaNa + 2 ~O. . 

Farb- und geruchlose Nadeln, in 12 Teilen Wasser loslich, auch in Glycerin. Die wii.sse
rigen Losungen reagieren sauer. 

Wirkung: Wie das Kaliumsalz (s. 0.). 
Anwendung: Auf Wunden und Geschwfue, rein, als 2-3%ige Lasung, als 

Salbe. 
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Sozojodol-Zink, Zincum sozojodolicum, Zincum dijodparaphenolsulfonicum, 
[06~J2(OH)S03]2Zn, 
farblose, geruchlose Nadeln oder krystallinisches Pulver, lOslich in 25 Tellen Wasser, 
in 2 Teilen Alkohol. Die wasserige Losung reagiert sauer. 

Wirkung: Antisepticum und Adstringens. 
Anwendung: Als 2-1O%iges Streupulver, als 1-6%ige Losungen. Hohere 

Konzentrationen atzen. 
Her8teller der Sozojodolpraparate: H. Trommsdorff, Aachen. 

Anusol, jodresorcinsul£onsaures Wismut. 
Wirkung: Antisepticum und Adstringens. 
Anwendung: Als Salben und hauptsachlich als Zapfchen. 
Her8teller: Goedeke & 00., Leipzig. 

Jodoglobin-Zyma, Dijodthyrosin (Jodgorgonsaure), 
06H2J2(OH)OH20H(N~)OOOH [3,5,4,1] findet sich in Korallen und in Bade. 
schwammen und 
entsteht durch Einwirkung von Jod in alkalischer Losung auf Thyrosin. Farblose, geruch
lose Krystalle, sehr wenig lOslich in Wasser, loslich in verdiinnten Sauren und Alkalien. 
58,7% Jod. 

Wirkung: Schwache Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Innerlich als Pulver, Tabletten; in schwach alkalischen Losungen 

intramuskular. 
Her8teller: Ohemische Fabrik Zyma, G. m. b. H., Erlangen. 

Nosophen 
(friiher auch Jodophen) ist Tetrajodphenolphthalein C2oHI004J4' braunlich gelbes, sehr 
voluroinoses Pulver, geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser, schwer loslich in Alkohol, 
etwas Ieichter lOslich in Eisessig und Chloroform, leicht loslich in Ather. Mit Alkalien bildet 
es in Wasser losliche Saize. Durch Sauren wird es wieder ausgeschieden. Dargestellt wird 
es, indem eine Losung von Phenolphtalein in Natronlauge mit einer Jod-Jodkaliumlosung 
versetzt wird. Nach Ansauren mit SaIzsaure fruIt das Tetrajodphenolphtalein aus. 61,8% 
Jodgehalt. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Bei Ulcus molle, Balanitis, Herpes progenitalis, nach griindlicher 

Reinigung der zu bestreuenden Flache. 
H er8teller: Ohemische Fabrik Rhenania A. G., Aachen. 

Antinosin, Nosophen-Natrium, Natrium nosophenicum, 020HSJ404N3.:l 
wird dargestellt durch AuflOsen von Nosophen in"Natron.lauge und Eindampfen der Losung. 
Blaue, in Wasser, Alkohol und Glycerin leicht li.isliche Prismen. Die Losungen sind blau 
gefarbt. Das trockene Praparat ist gegen die Kohlensaure der Luft empfindlich. 

Wirkung und Anwendung: Wie Nosophen. 
Anwendung: Ais Streupulver, als 2%ige Losung zu UmschIagen auf Wunden 

und Geschwiire. 
H er8teller: Ohemische Fabrik Rhenania A. G., Aachen. 

Thiophendijodid, Thiophennm bijodatum, C4H2J 2S oder d!: ~~>S 
wird erhalten durch Einwirkung von. Jod und Jodsaure auf Thiophen. Farblose, tafel. 
formige, gewiirzig riechende, leicht fliichtige Krystalle; unli.islich in Wasser, Ieicht loslich 
in Ather, Chloroform und heiBem Alkohol. 75,6% Jod und 9,5% Schwefel. 

Wirkung: Antisepticum und Desodorans. 
Anwendung: Ais Streupulver rein oder mit Dermatol gemischt. 
Her8teller: E. Merck, Darmstadt. 



318 C. SIEBERT: Dermatologische Arzneimittel. 

Jodol, Jodolum, Pyrrolum tetrajodatum, Tetrajodpyrrol, 
H CJ=CJ", 

C4J 4N oder dJ = CJ/NH 

entsteht durch Einwirkung von Jod und Jodsaure auf Pyrrol. Sehr feines, lockeres hell
gelbes, lichtempfindliches, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser schwer lO!.llich, 
etwa I: 5000, wenig lOslich in wasserigen AlkalilBsungen. Leicht laslich in Alkohol, Ather 
und fette:n bIen. 

Wirkung: Antisepticum; innerlich Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Als Streupulver, 5-100J0ige Salben und Pinselungen. Innerlich 

0,1-0,15 g tagl. 3mal. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handels/orm: OP mit 25 Tabletten zu 0,25 g = 0,111 g Tetrajodpyrrol. 

Jodolen 
besteht aus Jodol und EiweiB. Gelbliches, geruch- und geschmackloses, in den meisten 
Lasungsmitteln unlosliches Pulver. Enthi:i.lt 9-10% Jodol. Kommt nur noch als Jodo
lenum internum in den Handel. 

Wirkung: Innerlich Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Innerlich 1,0-1,5 g 3mal tagl. 
Hersteller: Kalle & Co., Biebrich a. Rh. 

Azodolen, 
eine Mischung aus gleichen Teilen Pellidol (s. S. 488) und Jod6len (s. 0.). BlaBgelbes, 
nicht fii.rbendes Pulver. 

Wirkung: Epithelisierend, austrocknend, antiseptisch. 
Anwendung: Zur raschen Epithelisierung granulierender Wundflachen und zur 

Ekzembehandlung als 2%ige Salbe, 2%ige Zinkpaste und 5%iges Boluspulver. 
Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handels/orm: OP Streudose mit 5%igem Azodolen-Boluspuder; Tuben mit 

50 und 80 g 2%ige Azodolensalbe und 2%ige Azodolenzinkpaste. 

Vioform, 7, 5, 8-Jodchloroxychinolin, Chinolinum chlorojodatum, C9H 4JCI 
(OH)N 
wird dargestellt, indem zunachst 0-(8)-Oxychinolin zu 5-Chlor-8·oxychinolin chloriert wird, 
dieses dann in alkalischer Lasung mit Jod-Jodkalium oder in saurer Lasung mit Kalium
jodid und Chlorkalk beha:ndelt wird. Lockeres, graugelbes Pulver, fast geruch- und ge
schmacklos, an feuchter Luft sich zusammenballend .. Fast unlOslich in Wasser, schwer 
laslich in Alkohol, Ather, Chloroform. 41,2% Jod. LaBt sich unzersetzt sterilisieren. 

W irkung: Austrocknendes Antisepticum. 
Anwendung: Bei nassenden Ekzemen als Streupulver entweder rein oder 

mit Talkum aa. Als 5-100J0ige Salbe, Paste, GIycerinsuspension. Verbandgaze. 
Vioformsalbe naoh ALEXANDER: 

. Rp. Vioform. ...... 1,Q---:...l;5 
Bismut. subnitric. .. 2,25 
Lanolin. Vaselin. aa ad 25,0 

Hersteller: Gesellschaft fur chemische Industrie, Basel. 

Loretin, 8-0xy-7 -jodchinolin-5-sulfonsaure, C9H4N J(OH)S03H. 
Schwefelgelbes, fast geruch- und geschmackloses, krystallinisches, lichtempfindliches 

Pulver, schwer lOslich in kaltem und heiBem Wasser, wenig lOslich auch in Alkohol, unlOs-
lich in Ather und fetten bIen. 36,2% Jod. . 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: 1O-20%iges Streupulver, 5-100J0ige Salben oder Collodium. 

Gaze. 

Loretin-Natrium, Natrium loretinicum, 
das Natriumsalz des Loretins, ist in Wasser mit orangegelber Farbe lOslich. 1-3%ige 
Losungen zu feuchten Verbanden. 
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Loretin-Wismut, Bismutum loretinicum, 
gelbes, in Wasser unlosliches Pulver, als Streupulver bei Wunden und. Geschwiiren. 

Her8teller: Dr. Sohuohardt, Gorlitz. 

Yatren, friiher Tryen und Trygen genannt, 
ist 8-0xy-7-jodchinolinsulfonsii.ure, gemischt mit 20°;0 Natriumbicarbonat. nellgelbes, 
krystallinisches, leicht siiBlich schmeckendes Pulver, das zu 4% in kaltem und zu 10% 
in heiBem Wasser loslich ist. Die an und fiir sich sterilen Losungen diirfen nicht gekocht 
werden. Es hat eine bactericide Tiefenwirkung, da es mit EiweiB keine Verbindung eingeht 
und sogar zu 3% in Serum loslich ist. ' 

Wirkung: Antiseptioum; eingespritzt ein unspezifisohe& Reizmittel, ohne 
stOrende Allgemeinersoheinungen. Wird meistens kombiniert mit EiweiB oder 
mit spezifisohen Impfstoffen, wie solohen aus Staphylokokken, Streptokokken, 
Triohophytonpilzen (s. Kap. Vaooins, S. 560 f.) gegeben. 

Anwendung: lO°/oig mit Talkum als granulationsanregendes Streupulver. 
Sohmerzstillender Wundpuder ist: Propasin 1,0, Yatren 10,0; 3%ige Yatren
losung zu Umsohlagen. Auoh als Gaze. 

Her8teller: Beringwerke, Mar.burg a. 1. 

Jodalbaeid, 
J odeiweif\verbindungen. 

eine Natriumverbindung von jodiertem EiweiB, mit 10% intramolekular gebundenem 
Jod. Gelbliches, geruch- und geschmackloses Pulver, das in wenig Wasser aufquillt, in 
viel Wasser sich aber beirn Kochen leicht auflost. 8--9% Jod. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Mehrmals tagl. 1 g. 
Her8teller: L. W. Gans A.G., Oberursel. 

Jod-Eigone 
sollen JodeiweiBverbindungen mit organisch gebundenem Jod sein. 

a-Jodeigon, 
hellockerfarbiges Pulver, das etwa zur Hii.lfte in Wasser loslich ist. Es enthii.lt etwa 20% 
Jod als Jodwasserstoff in lockerer Bindung mit EiweiB, daB schon durch kaltes Wasser 
groBtenteils unter Freiwerden des Jodwasserstoffes gelost wird. 2/3 des Jodgehaltes erscheint 
in dem wii.sserigen Auszug als £reie Jodwasserstoffsii.ure, der Rest des Jods ist teils fest 
gebunden, teils als salzartige Verbindung mit unbekannten Korpern. 

W irkung: Antiseptioum, Desodorans. 
Anwendung: Streupulver. 1O-30%ige Salbe. Suppositorien. 

a-Jod-Eigon-Natrium, Natrium jodoalb'uminatum. 
Helles, fast weiBes, vollkommen geruch- und geschmackloses Pulver, mit etwa 15% 

Jod. Leicht loslich in Wasser. Es ist im wesentlichen ein Gemisch aus Natriumjodid und 
Natriumalbuminat. 

Wirkung: Sohwache Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Innerlioh mehrmals tagl. 1 g. 

p-Jod-Eigon, Jod-Pepton, Peptonum jodatum. 
Das Jod ist hier statt an EiweiB an Pepton gebunden. Brii.unliches Pulver in Wasser 

zu einer brii.unlichen Flussigkeit sich lOsend, die stark sauer reagiert. 
Wirkung: Sohwaohe Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: Als innerliohes Jodpraparat bei geschwachten Verdauungs

organen. 
Her8teller: Chemische Fabrik Helfenberg A.G., Helfenberg bei Dresden. 

Jodferratin 
ist Ferratin (Ferrialbuminsaure) mit 6% organisch gebundenem Jod. Zimtbraunes, fast 
geschmackloses Pulver, lOslich in schwach alkalischem Wasser; durch Sauren wird es aus 
den Losungen wieder ausgefallt. 
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Hersteller: C. F. Bohringer & Sohne, G.m. b.H., Mannheim-Waldhof. 
Handelsform: OP mit 50 Tabletten zu 0,25 g. 

Jodferratose, Sirupus Ferratini jodati, 
versiiBte Losung von Jodferratin mit je 0,3% Jod und Eisen. 

Wirkung: Milde Jodwirkung, roborierend. 
Anwendung: Jodferratin 3--4mal tagl. 0,5 g. Jodferratose Erwachsene 

3--4 EBloffel tagl., fUr Kinder die Halfte. 
Hersteller: C. F. Bohringer & Sohne, G. m. b. H., Mannheim-Waldhof. 
Handelsform: OP 250 g. 

J odtropontabletten 
enthalten pro Stiick 0,05 g Jod an Tropon, ein EiweiBna.hrpraparat, das 90% durch Pepsin 
verdauliches EiweiB enthiiJt, gebunden. 

Wirkung: Roborierend und milde Jodalb,liwirkung. ' 
Anwendung: 3mal tagl. 2 Tabletten nach den Mahlzeiten. 
Hersteller: Troponwerke Koln a. Rh. ' 
Handelsform: OP mit 20 Stuck. 

J otifixtabletten, 
ein JodeiweiBpra.parat in Tabletten mit 0,01, 0,03 und 0,05 g Jod. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: 3--4mal tagl. 1-2 Tabletten. 
Hersteller: A.G. fur medizinische Produkte, Berlin. 
Handelsform: OP zu 30 Stuck. 

Jobramagtabletten. 
JedeTablette enthi.i.lt an leicht verdauliches EiweiB gebunden O,Olg Jod und 0,025 g Brom. 
Wirkung: Milde Jod- und Bromwirkung. 
Anwendung: 3mal tagl. 1-2 Tabletten. 
Hersteller: Albert Mendel A.G., Berlin-Schoneberg. 
Handelsform: OP mit 20 und 50 Stuck. : 

Projodin, Protojod, Jodprotein, friiher Lactojod genannt, ist jodiertes Casein, 
dargestellt durch Einwirkung von Jod auf gelOstes Casein. Gelblich weiBes, fast geruch
und geschillackloses Pulver. Unloslich in Wasser und verdiinnten Sa.uren. 8% Jod. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: 3-5ma! tagl. 2 Tabletten. 
Hersteller: Dr. A. Wolff, Bielefeld. 

JodgJidine 
ist eine Verbindung von Jod mit Glidine (LecithineiweiB, Dr. KLOPFERS WeizeneiweiB oder 
Weizenmehlextrakt), 10% Jodgehalt. Braunes, amorphes Pulver. Kommt in Tabletten 
mit 0,05 g Jod in den Handel. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung. 
Anwendung: 2-6mal tagl. eine Tablette. 
Hersteller: Dr. V. Klopfer, Dresden-Leubnitz. 
Handelsform: OP mit 20 Tabletten. 

Testijodyl, 
ein jodiertes Blutprii.parat. In mit Wasser versetztem Blut werden die EiweiBstoffe gefii.llt, 
die dann mit einer alkoholischen JodlOsung behandelt und getrocknet werden. Dunkel
braunes, fast geschmiick- und geruchloses Pulver. In Wasser und verdiinnten Sa.uren 
unloslich, leicht lOslich in Alkalilosungen. Etwa 15% Jod und 0,25% Eisen. 

Wirkung: Milde Jodalkaliwirkung, roborierend. 
Anwendung: 3--4mal tagl. 1 g. 
Hersteller: Dr. L. Oestreicher, Berlin W 35. 
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Anorganisch·organische J odverbindungen. 
AiroI, WismutoxyjodidgaIIat, Bismutum oxyjodatogaIIicum, Bismutum oxy

jodogaIIicum, CSH9(OHhCOOBi(OH)J 
wird dargestellt durch Erwarmen von frisch gefalltem Wismutoxyjodid und Gallussaure 
in Wasser oder auch durch Erwarmen von Wismutsubgallat mit Wasser und Jodwasser
stoffsaure. Graugriines bis dunkelgraues, geruchloses, in Wasser kaum losliches Pulver; 
in heiBem Wasser und in Alkohol lOst es sich teilweise zu einer orangeroten Fliissigkeit. 

Wirkung: Antiseptisch, austrocknend, granulationsbildend; reizlos. 
Anwendung: Ais Streupulver bei. stark absondernden Wunden und Ge

schwiiren. Bei kleinen Wunden als 5-1O%iges Collodium. Bei Brandwunden, 
Pemphigusblasen 5-25%ige Salben. Salben diirfen kein Wasser enthalten. 
Ais AbschluB genahter Wunden z. B. Circumcisionen, die BRuNssche 

Airolpaste, Pasta Airoli 
Rp. Airol. ......... 0,5 

Mucilag. Gummi arab.. . 10,0 
Glycerin. . . . . . . . . 10,0 
Boli alb. q. s. ut f. pasta mollis. 

Wenn Beriihrung mit Metallen vermieden wird, halt sich die Paste Iangere Zeit. 
Hersteller: F. Hoffmann·La Roche A.G., Berlin N. 

Ibit, Wismutoxyjodidtannat 
wird ahnlich wie Airol dargesteUt, aber unter Verwendung von Tannin an Stelle der Gallus· 
saure. Graugriines, in Wasser unlosliches Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Wie Airol. 
Hersteller: GeseIIschaft fiir chemische Industrie, Basel. 

JodogaIIicin, Verbindung von Gallussauremethylester (Gallicin) mit Wismut
oxyjodid, CSH2(COOCHs)(OH)20· Bi(OH)J. 

Leichtes, amorphes, dunkelgraues, in Wasser unlosliches Pulver, wird durch Sauren 
und Alkalien zerlegt, ebenso bei langerem Verweilen in Wasser. 23,6% Jod, 38,4% Wismut. 

Wirkung und Anwendung: Wie Airol. 
Hersteller: Sandoz A. G., Niirnberg. 

Jodomenin, 
ein Casein-Jod-Wismutpraparat, eigelb bis orangefarbenes Pulver, unloslich in verdiinnten 
Sauren, loslich in verdiinnten Alkalien. 10% Jod, 2% Wismut. 1 g entspJ'icht 0,06 g Jod
kalium. 

Wirkung: Milde Joda.lkaliwirkung, wird gut yom Darm vertragen. 
Anwendung: Mehrmals tagl. 0,5 g. 
Hersteller: Joh. A. Wiilfing, Berlin SW 48. 

Isapogen, 
eine klare, braunliche, auf der Raut fast farblose Fliissigkeit von sirupahnlicher Beschaffen
heit; riecht nicht unangenehm nach Jod und Campher. Es enthalt 6"10 Jod und 6"10 Campher 
an vegetabilische Fette gebunden. Das Jod ist teils organisch, teils in einfacher Losung 
anwesend. Eine geringe Menge gliedert sich bei der Herstellung durch Addition an ent
stehende ungesattigte Verbindungen an. Lost sich in Wasser zu einer milchig-weiBen, 
haltbaren, schwacli sauren Losung. Loslich in Alkohol, Glycerin, Ather, Chloroform, 
Benzol, Terpentinol. Mit Lanolin und Ungt. Paraffini lassen sich haltbare Salben herstellen. 

Wirkung: Antisepticum, Resorbens. 
Anwendung: Bei parasitaren Hautleiden, Frostbeulen, Alopecia areata, 

lokalem Pruritus als reine Substanz. In Verdiinnung 1 : 6-3 mit Wasser oder 
Alkohol erhalt man juckstillende und desinfizierende Waschmittel (Pruritus 
localis, Seborrhoe). 

Hersteller: Chemische Fabrik Schiirholz, G. m. b. H., Ki:iln-Zollstock. 
Handelsform: OP 30 g. 

Randbnch der Rant- n. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 21 
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Andriol-Uran-Salbe (mite, normal und fortior) 
enthalt joduransaure, radioaktive Salze (Joduran) in Lanolin-Vaselin-Grundlage. 

Anwendung: Dick aufgetragene Salbenverbande bei allen chronischen flachen
haften und geschwiirigen Hautleiden, bei Dermatomykosen, Pyodermien usw. 

Andriol-Wismut-Salbe enthalt jodwismutsaures Natrium. 
Anwendung: BeiHautcarcinomen, Lupus vulgaris, Ekzemen, allen Geschwiirs-

formen der Haut. 

Chronexal, Joduran und Zinkoxyd in Penetran (s. d.) und Lanolin. 
Anwendung: Ekzeme, auch nassende. 
Hersteller: Dr. H. Truttwin, Dresden A 1. 
Handelsform': OP in Tiegel zu 20, 50, 150 g. 

Schwefel 
Scltwefel und seine Verbindungen. 

wird seit den altesten Zeiten gegen Hautleiden gebraucht. De-r alte griechische Name .{}{ijov 
(th)lion) findet sich in der Bezeichnung flir manche Schwefelverbindungen wieder, z. B. 
Thioschwefelsaure. 

Schwefel kommt teils frei in erloschenen oder noch tii.tigen vulkanischen Gebieten, teils 
gebunden in verschiedenen Mineralien vor. Er ist schon gelb gefarbt, unlOslich in Wasser, 
8chwer Mslich in Alkohol, Ather, fetten bIen, leicht Mslich in SchwefelkoWenstoff. 

Handels8orten, die fur die Hautleiden in Frage kommen, sind: 

Schwefelbliite, Schwefelblumen, Sulfur sublimatum, Flores Sulfuris, 
gelbes, etwas feuchtes und sich daher leicht zusammenballendes Pulver, z. T. aus amorphen, 
z. T. aus krystallinischen Teilchen bestehend. Das Produkt wird durch Sublimation von 
rohem Schwefel gewonnen, enthalt noch etwas Schwefelsaure und schmeckt sauerlich. 
Auch geringe Mengen arseniger Saure sind noch darin vorhanden. 

Wegen der angegebenen Verunreinigungen empfiehlt es sich im allgemeinen nicht, 
dieses Praparat therapeutisch zu verwenden. 

Gereinigter Schwefel, Sulfur depuratum, Sulfur lotum, 
ein durch Waschen der Schwefelblute mit Ammoniak erhaltenes Praparat. Gelbes, trockencR, 
geruch- und geschmackloses Pulver von neutraler Reaktion. . 

Prazipitierter Schwefel, Sulfur praecipitatum, Lac Sulfuris, Schwefelmilch, 
feines amorphes, gelblich weiBes, geruch- und geschmackloses Pulver. Es 'wird durch 

,Fallen bestimmter geloster Schwefclkalkverbindungen erhalten. 
Dieses Praparat ist wegen seiner Reinheit und der Feinheit seines Kornes (stark ver

groBerte Oberflache) den anderen genannten Schwefelpraparaten vorzuziehen. 
Es ist zu vermeiden Schwefel mit oxydierenden Substanzen wie Chlorkalk, Kalium 

permanganicum usw. zusammenzubringen, da solche Mischungen beim Aufbewahren explosiv 
werden konnen. Ferner darf man Schwefel nicht mit Blei-Silber-Wismutverbindungen 
zusammenbringen. Es entstehen die dunkelgefarbten Sulfide dieser Metalle. 

Wirkung: Diese beruht letzten Endes darauf, daB aus dem elementaren 
. Schwefel bei Beriihrung mit organischen Substanzen (z. B. der Haut) sich geringe 
Mengen von Schwefelwasserstoff und Schwefelalkalien bilden. Schwefel wirkt 
antiparasitar, daher seine Verwendung bei Dermatomykosen, Kratze usw. 
Kleinere Dosen wirken nach UNNA bei auBerem Gebrauch hornschichtbildend, 
groBere entziindungserregend und dadurch keratolytisch. 

Bei innerlicher Einverleibung von Schwefel wird auch im Darm Schwefel
wasserstoff gebildet, der in geringen Mengen durch Haut, Schleimhaut und 
Lungenausgeschieden wird. Es besteht die Moglichkeit, daB auch auf diese 
Weise eine Wirkung auf Hautkrankheiten ausgelOst wird und nicht nur iiber 

,den Darm durch Desinfektion des Inhaltes und durch Abfiihren, denn Schwefel 
ist ein angenehmes Abfiihrmittel, das einen weichen Stuhl ohne Durch
falle macht. Dem Schwefel wird als allgemeine Wirkung auch nachgesagt, 
daB er regulierend auf die HautgefaBe und den Hautstoffwechsel einwirke. 
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Auf3erlich angewendet macht Schwefel gar nicht selten Reizungen und zwar 
in allen Anwendungsfornien. Am haufigsten scheinen diese bei seiner trockenen 
Verwendung als Puder einzutreten. 

Anwendung: Als Puder rein zur Nachbehandlung bei Kratzekuren; aa mit 
Zinkoxyd oder aa mit Borsaure und Zinkoxyd bei Seborrhoea oleosa der Kopf
hailt und des Gesichtes, Pyodermien, Dermatomykosen; als Trockenpinselungen 
2-20% bei Acne, Furunculose, Pyodermien, chronischen Ekzemen usw.; als 
Salben und Pasten 2-20%, vielfach im Verein mit anderen Arzneimitteln 
wie Salicylsaure, Resorcin, Teer usw. 

Innerlich bei chronischen Hautleiden, Acne,. Furunculose, Urticaria,usw., 
besonders, wenn man sich von einer angeregten Darmperistaltik etwas ver
spricht. Durch die yom Schwefel ausgehende vermehrte Schwefelwasserstoff
bildung im Darm wird eine lebhaftere Darmtatigkeit ausgelOst. Schwefel wird 
hier meistens zusammen mit Rhabarber und kohlensaurer Magnesia verabreicht. 

Rp. Sulf. praecip. 
Rhiz. Rhei pulv. 
Magnes. carbonic. aiL • • • • • • 10,0 

3mal tagl. 1/2-1 TeelOffel in Wasser geriihrt. (NEISSER.) 
Bei Arzneiexanthemen oder Vergiftungen mit Quecksilber, Wismut, Arsen 

oder Salvarsan (Sulf. praecip. Sacchar. Lact. aa 15,0, 3mal tag!. eine Tischmesser
spitze) (SPIETHOFF). 

Zur Reiztherapie als intramuskuliire Einspritzung 10%ige olige Suspension von 
. Sulf. praecip., 1-4 ccm intraglutaal. (haufig schmerzhaft, Temperaturanstieg, 
Schiittelfrost). 

Emulsio SuI/uris. 
Rp. Sulfuris praecipitati 

Aquae destillatae 
Spiritus aa . . . . .. 10,0 
Glycerini. • . • . •. 5,0 

Gelatina Sul/uri8 UNNA. 

Rp. Gelatinae albae . 5,0 
Aq. destillat. . . . . . . 65,0 
Glycerini. . . • . • . . 20,0' 
Sulf. praecipitat. . . • . 10,0 

Linimentum cosmeticum HEBRA. 

Rp. Sulf. praecipitat. 
Glycerini 
Spirit. dilut. 
Kalii carbonic. 
Aetheris aa 10,0 

Umschiitteln, abends mit einem Pineel auf
tragen und morgens abwaschen (gegenAcne, 

Comedonen, seborrhoische Ekzeme). 

Liquor antipsoricus HEBRA. 
HEBRAB Kratzetin~tur. 

Rp. Florum Sulfuris 
Cretae laevigatae iia • 50,0 
Olei Rusci . . • .. 150,0 
Sapon. virid. 
Spirit. dilut. aiL • •• 300,0 

Umschiitteln;zum Einreiben. Ausreichend 
ftir 6-8 Per~onen. Nach einem Bade und 
Abwaschen des Korpers II).it griiner Seife 
werden die betreffenden Korperstellen ein
gerieben. Nach 2 Tagen Wiederholung, 
nach weiteren 2 Tagen ein Reinigungsbad. 

Pasta SuI/uris cum Acido 
Rp. Lanolini • • . • . 

Acid. acetic. dilut .• 
Adipis benzoat. . . 
Sulf. praecipitat .• 

acetico UNNA. 

6,0 
7,0 
6,0 ' 

20,0 
Gegen Rosacea und Acne. 

Pasta SuI/uris .ZEISSL. 
ZEisSLBche Schwe/elpaste. 

Rp. Sulf. praecip. 
Glycerin 
Spiritus iia .. 
Acet. glacial. . 

10,0 
3,0 

Remedium contra Scabiem LASSA.R. 
LASSABS Kratzemittel. 

Rp. Calcariae ustae '. 
Sulf. praecipitat. 
Aq. destill. . . • 

60,0 
25,0 

250,0 

U nguentum sulfuratum. 
Sehwefelsiilbe (Ungu~ntum Sulfuris). 

Rp. Sulf. depurat.. • . . • • 10,0 
Adipis benzoati. . . • • 20,0 

Unguentum sulfuratum compositum. 
Rp. Sulfuris depurati 

Zinci sulfuric. crystall. iia 2,0 
Adipis benzoat. • • 8,0 

21* 
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Unguentwm SuI/uris alkalinum. 
Unguentum sul/uratum HELMERICH. 

Unguentum SuI/uris cum Vaselino. 
Rp. Sulfur. subIimat. 12,5 

Rp. Kal. oarbonioi 
Aq. destillat. 
Sulf. depur. aa 
01. Papaveris . 
Adip. Buill. .. 

Sapon. kalin. 
Vaselin. flavi aa. 25,0 

Rp. 

10,0 
5,0 

35,0 

TJnguentum contra Scabiem. 
K riitzsalbe. 

Sulfuris depurati • 
Rhizomatis Veratri 
Kalii nitrioi. . 
Saponis kalini 
Adipis suilli. 

20,0 
6,0 
1,0 

20,0 
60,0 

Unguentum Wilkinsonii (contra scabiem). 
Unguentum sulturatum eompositum. 

Rp. Cretae albae praeoip. 10,0 
SuH. sublimat. 
Olei Rusci aa. 
Sapon. kalin. 
Adipis suHli aa 

15,0 

30,0 

Pasta Zinei sulfurata UNNA. 
Sehwejelzinkpaste UNNA. 

Rp. Sulf. praecip. . . . . . . 10,0 
Zino. oxydat ....... 14,0 

Unguentum contra Scabiem Hebra. 
Terr. silioeae . . . . . . 4,0 
01. benzoinat. e. Resina . 12,0 
Adip. benzoinat. e. Resina 60,0 HE:BRASche K riitzesalbe. 

Rp. Sulf. sublimati 
Olei Fagi empyreumatici 15,0 Pasta Zinci sul/urata composita UNNA. 
Cretae laevigatae 10,0 Zusammengesetzte Sehwetelzinkpaste UNNA. 
Saponis blini Rp. Pasta Zinci sulfur. 
Adipis suilli aa . ... . . 30,0 Pasta Zinci moll. . • . aa 50,0 

KUMMERFELDSches Waschwasser, Aqua Kummerfeldi 
ist eine bei Acne, Komedonen, seborrhoischem Ekzem viel verwendete Verordnungsform. 
Die Vorschrilten dieser Schwefelsuspension. sind sehr verschieden. Die Menge des bei
gegebenen Schwefels schwankt zwischen 2-30%. Die meisten Vorschriften haben einen 
Zusatz von Camphora trita oder Spiritus camphoratus, der sowohl desinfizierend als 
auch hypera.misierend wirkt. Ferner setzen fast alle Vorschriften Gummi arabicum zu. 
Durch Erhohung der Viscosita.t der Suspensionsfliissigkeit verhindert er das schnelle Nieder· 
sinken des Schwefels nach dem Aufschiitteln und wi,rkt auch als Fixierungsmittel fiir den 
Schwelel und den Campher auf der Haut. Die eigentliche Suspensionsfliissigkeit macht man 
entweder durch Zusatz von Borax alkalisch oder es wird von vornherein das leicht alkalische 
Kalkwasser verwendet. Durch die Alkaleszenz wird die die Acne kennzeichnende gesteigerte 
Verhornung erweicht, ebenso die schuppigen Auflagerungen bei Seborrhoe und Ekzemen. 

Vorschriften fiir KUMMERFELDsches Waschwasser sind: 
Rp. Camph. trit. Rp. Sulf. praecip. . 12,0 

Gummi arabic. aa . 6,0 Camph. trit. • . 1,0 
Sulfur. praecip. . . 20,0 Gummi arabic. . 6,0 
Aq. Calc. ad . .. 200,0 Aq. Calc. 

Rp. Sulf. praecip. 
Spirit. 

Aq. Rosar. aa ad 

Aq. Rosar. aa. . . . . . . . . . 30,0 
Mucilag. Gummi arabic. ad . . . 100,0. (VEIEL.) 

200,0 

Schwefel wird vielfach medizinischen Seilen einverleibt, rein oder zusammen mit anderen 
Heilmitteln. (Vgl. Seilen S.450.) 

Sufrogel-Heyden, 
eine 0,3%ige sterile Suspension von fein verteiltem Schwefel in Gelatine, bei etwa 260 

schmelzend. 
Wirkung und Anwendung: Zur Einspritzung in den Muskel bei Psoriasis, 

Acne, Rosacea. AIle 5-6 Tage steigend 0,2-0,3-0,5, ausnahmsweise 1 ccm. 
Handelsform: Originalpackungen 3 Ampullen zu 1 ccm. 
Her8teller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 

BORYSche l\lischung. Zusammengesetzte Schwefeleinspritzung, 
Rp. Sulf. praecip. pur. . 1,0 

Guajacol. . . . 5,0 
Camph.. . . . 10,0 
Eukalyptol. . . 20,0 
01. Sesam. ad . 100,0 
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wird nach HAUCK bei Psoriasis angewendet. 2-5 ccm aIle 8 Tage intramuskuliir. 10 bis 
12 Einspritzungen. 

Thiolan, Sulfolan, Unguentum sulfuratum mite, 
wird angeblich dadurch hergestellt, daB Lanolin. anhydric. mit 3% Schwefel unter be
stii.ndigem Umruhren mehrere Stunden auf 1500 erhitzt und dann durch einen HeiBwasser
trichter filtriert wird. Diese Losung wird dann mit flussigem Paraffin oder mit Olen auf 
Salbenbeschaffenheit gebracht. . 

Wirkung und Anwendung: Wie Schwefelsalben. 
Hersteller: Dr. Stich, Kreuzapotheke, Leipzig. 

Unguentum petrolatum. 
Rp. Cerae albae 

Sulf. praecip. aa. . . . . . . 7,5 
Olei petrolati (Paraffin.liguidi). 60,0 
Ag. Rosar .......... 30,0 
Natr. biboracici . . . . . . . 1,0 

Anwendung: Gegen Kopfschuppen und Haarausfall. 

Kolloide Schwefelpraparate. 
Sulfidal, Sulfoid, Sulfur colloidale, ein in Wasser kolloid loslicher Schwefel. 
Wird hergestellt durch Fallen von Schwefel aus Polysulfiden in Gegenwart von EiweiB

stoffen. GrauweiBes Pulver, etwa 750/ 0 Schwefel und etwa 25% EiweiBsubstanzen. Die 
Losungen sehen milchahnlich, in durchfallendem Lichte blaulich schillernd aus. Sie sind 
immer moglichst frisch zu bereiten, da nach einiger Zeit Schwefel ausfiillt. Unloslich in 
Alkohol, Ather, Aceton und konz. Kochsalzlosung. Sauren, sowie Alkali- und Ammo
niumsalze fallen den kolloidalen Schwefel aus. Der Niederschlag lost sich aber wieder 
beim Verdunnen mit Wasser auf. Durch EiweiBstoffe werden die Losungen nicht geandert. 
Mit Fetten, Lanolin, Vaselin, Seifen leicht zu verarbeiten. 

W irkung: Wie Schwefel. 
Anwendung: 2-5-10%ige Losungen zu Gesichts- und Kopfwaschungen; 

1O-20%ig als Trockenpinselung, Salbe und Paste. 
Handelsform: in Substanz und als Sulfidalpaste in Tuben zu 25 g und 50 g. 
Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Sulfur colloidale pro injectione 
ist kolloider Schwefel mit etwa 6% Schwefel. WeiBes Pulver in Wasser zu einer milch
ahnlichen Flussigkeit loslich. 

W irkung: Wahrscheinlich als unspezifisches Reizmittel wirkend. 
Anwendung: Bei chronischen Hautleiden. 
Hersteller: Chemische Fabrik V. Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform,' OP mit 3 Ampullen zu 0,2 g und 0,5 g. 

Catamin 
ist eine Salbe aus kolloidem Schwefel (5%), Zinkoxyd (10%), juckstillenden Pflanzen
extrakten und Vaselin. Ganz angenehm riechend. 

W irkung,' Antiparasitar und juckstillend. 
Anwendung,' Bei Kratze. Einreibungen an drei aufeinander folgenden Tagen. 

Auch bei anderen parasitaren, pruriginosen und ekzematosen Leiden zu ver
wenden. 

Hersteller,' J. D. Riedel, Berlin-Britz. 
Handelsform,' OP Tuben zu 30 und 50 g. Topf mit 130 g. 

Kolloider Schwefel fiir Bader nach L. SARASON (D.R.P.) 
wird dargestellt, indem Glycerin mit Schwefelwasserstoff gesattigt und dann Schwefel
dioxyd eingeleitet wird. Der Schwefel bleibt bei Vcrdunnen des Glycerins mit Wasser 
in kolloider Losung. 
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Sulfoderm.Puder, 
. braunlich gefarbtes, voluminoses Pulver von angenehmem Geruch, hautfarben. Die einzelnen 

Teilchen des Puders sind mit kolloidem Schwefel iiberzogen. Der Schwefel ist infolge fester 
Adsorption von der Pudersubstanz nicht zu trennen. 

W irkunll: Infolge der stark vergroBerten Oberflache starke Schwefelwirkung 
trotz des geringen a.bsoluten Gehaltes. . 

Anwendunll: Bei allen durch Schwefel beeinfluBbaren Leiden, besonders 
zur Trockenbehandlung der Seborrhoea oleosa des Gesichtes und des Kopfes. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A. G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP zu 35 g. . Sulfoderm-Kompakt in Metalldose als fester 

parfiimierter, hautfarbener Puder zur Tagesbehandlung. 

Sulfoliva, 
eine der Unguentum leniens ahnliche, vollsta.ndig reizlose Creme mit 5% kolloidem Schwefel. 
Acne, Seborrhoe und seborrhoisches Ekzem. 

Hersteller: Hochschul-Apotheke, Berlin NW 6. 

Schwefeldiasporal, 
ein kolloider Schwefel, der sehr bestiindig sein solI. Kommt in den Handel als Substanz 
zur Herstellung von Haarwassern; alB Salhe, Creme, Zinkpaste. Tragantcreme (fettfrei, 
schwach, sauer); LOsung (verbesserte Aqua Kummerfeldii); Tinktur (Tinctura antiseborr
hoica); Seife. 

Hersteller: Chemisches Werk Dr. Klopfer, Dresden A. 20. 

Anorganische Verbindungen des Schwefels. 
Schwefelkohlenstoff, Carboneum sulfuratum, Alcohol sulfnris, Kohlen

disulfid, C~, 
farblose, stark lichtbrechende, unangenehm riechende Fliissigkeit von hohem spez. Gewicht 
(1,272) und niedrigem Siedepunkt (46°). Seine Dampfe sind leicht entziindlich und geben 
mit Luft gemischt stark explosive Gase. Eine Entziindung kann schon beirn Zusammen
treffen mit warmen Metalltellen stattfinden. Bei beschleunigter Verdunstung erstarrt es 
zum Teil zu einer weiBen krystallinischen Masse. 

Anwendunll: Zum Abtoten von Lausen in Kleidern. Man laBt in abgedich
tetem Raum 150 ccm auf 1 cbm 24 Stunden einwirken. Vorsicht wegen der 
Explosionsgefahr. SABOURAUD verwendet 2-3°IJge Losungen von Schwefel 
in Schwefelkohlenstoff bei seborrhoischen Prozessen. Stark feuergefahrlich! 

Schwefelcalcium, Calcium sulfuratum crudum, Calciumsulfid 
wird gewonnen durch Erhitzen von 5 TeHen gebranntem Kalk und 4 Tellen Calciumsulfat. 
Graugelbliches oder schwach rotliches Pulver, ein Gemisch von Calciummono- und -poly-
sulfiden nebst Calciumsulfat. . 

Wirkunll: Stark hornlosend. 
Anwendunll: Als Enthaarungsmittel. Ca.lc. sulfurat. Unguent. Glycerin. 

aa 15,0. Mit einem Holzspatel dick auftragen, nach 5-10 Minuten abkratzen, 
abwaschen, eine milde Salbe dariiberlegen. 

Calciumhydrosulfid, Calcium hydrosulfuratum, Calciumsulfhydrat. Calcaria 
hydrosulfurata Ca(SH)2' 
nur in Liisung bekannt, die erhalten wird, wenn man Schwefelwasserstoff in einen diinnen 
Kalkbrei einleitet und dann filtriert. 

Wirkung: Hornlosend. 
Anwendung: AlB Enthaarungsmittel. MARTINS Enthaarungsmittel ist das 

unfiltrierte Gemisch, das beirn Einleiten des Schwefelwasserstoffes in den 
Kalkbrei entsteht. . 
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.schwefelkalklOsung, Liquor Calcii snlfnrati, Calcium snlfuratum soiutum, 
Vlemingkxsche Losung, Solutio Vlemingkx 
ist eine wii.sserige Losung von Kalkschwefelleber. Braunrote Fliissigkeit nach Schwefel. 
wasserstoff riechend. Wird hergestellt durch Kochen von 1 Teil Kalk mit 2 Teilen Schwefel. 
Enthii.lt als wesentlichen Bestandteil Calciumpentasulfid und daneben Calciumthiosulfat 
(CaS20 3)· 

Wirkung: Schwefelwirkung, Schil.lmittel. 
Anwendung: 2-20%ige Trockenpinselungen beiAcne, besonders des Korpers, 

rein als Pinselungen bei Scabies. Hauptsachlich zur Bereitung von Schwefel. 
badern benutzt. FUr ein Kinderbad etwa 50 g, fur Erwachsene 100-200 g. 
Bezuglich der Wannen gilt das bei Schwefelleber (s. u.) Gesagte. 

Bariumsulfid, Barium snlfuratum, Schwefelbarium BaS 
wird hergestellt durch Gliihen eines Gemisches von gemahlenem Schwerspat und Kohle. 
WeiBes oder gelbliches oder durch beigemischte Kohle graues Pulver oder Stiicke. In 
Wasser lost es sich bis auf die Beimengung von Kohle und Bariumsulfat unter Bildung von 
Bariumhydroxyd und Bariumsulfhydrat. 

W irkung: Hornlosend. 
Anwendung: Zur Herstellungvon Enthaarungsmitteln. Wird mit Zinkoxyd 

aa zu einer Paste verrieben, dick aufgetragen und 1"""'--5-10 Minuten d!l.fauf 
gelassen, dann entfernt und eine milde Salbe aufgelegt. 

Pulvis depilatorius UNNA. (Enthaarungsmittel UNNA.) 
Rp. Baryi sulf. (flav.) 45,0 

Zinc. oxydat. . . 27,5 
Amyl. Oryzae 27,5 
01. Lavandul. 
01. Melissae 
01. Verbenae aa gtts. III 

Atrix, 
eine gebrauchsfertige Enthaarungscreme der Firma P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Depilatorium.Beiersdorif, 
ein pulverformiges Enthaarungsmittel aus Alkalipolysulfiden. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Schwefelleber, Hepar snIfuris, Kalium sulfuratum 
besteht im wesentlichen aus Kaliumtrisulfid und wird durch Erhitzen von Kaliumcarbonat 
und Schwefel erhalten. Das frische Praparat besteht aus leberbraunen Bruchstiicken, 
beim Liegen werden diese gelbgriin. Geruch nach Schwefelwasserstoff. 

Anwendung: Zur Bereitungvon Schwefelbiidern. 50-150 g auf ein Bad. 
EmaillierteWannen.BeiZinkwannen das Badewasser nach Gebrauch sofort 
ablassen. Zusatz von Sauren zur starkeren Schwefelwasserstof£entwicklung 
nicht unbedenklich wegen der Giftigkeit dieses Gases (s. u.). 

Schwefelwasserstoff, WasserstoffsnIfid, H2S, 
unangenehm nach faulen Eiem riechendes, farbloses, mit blii.ulicher Flamme brennendes, 
stark giftifJes Gas. Entsteht in kleinen Mengen bei Anwendung des Schwefels auf der Haut, 
nach innerlicher Darreichung in etwas groBerer Menge im: Darm. Bildet sich bei Bereitung 
von Schwefelba.dem und ist in einer Anzahl von natiirlichen Mineralwa.sserb. enthalten. 

Schwefligsanreanhydrid, Acidum snlfurOSUnl anhydricum, Schwefeldioxyd, S02' 
Das Schwefeldioxyd S02 wird gewohnlich als 8chwellige Saure bezeichnet. Die eigent. 

liche schweflige Saure, H 2S03, ist nicht bestii.ndig und zerfii.llt in Wasser·und in das Anhydrid. 
Wird erhalten durch Verbrennen von Schwefel an der Luft oder durch Erhitzen von 
konzentrierter Schwefelsa.ure mit Kupfer oder Kohle. Farbloses Gas von stechendem 
Geruch; feuchtes Lackmuspapier wird zun8.chst gerotet, dann gebleicht. Reichlich sich 
losend in Wasser und Alkohol, ebenso in Eisessig. Bei -100 unter gewohnlichem 
Druck oder bei gewohnlicher Temperatur unter etwa 6 Atm. Druck wird das Gas zu fliissigem 
Schwefeldioxyd. In geringen Mengen eingeatmet reizt das Gas zum Husten, in groBereu 
wirkt es tOdlich. Die wii.sserige LOsung ist ein krMtiges Reduktionsmittel. ' 
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W irkung und Anwendung: Starkes Desinfektionsmittel, das nach LENZ gas
formig zur Entlausung und zur Kratzebehandlung verwendet wird. 

Schweflige Saure, Acidum sulfurosum, 
wa.sserige Losungen von Schwefeldioxyd mit annahernd 6% S02' In den Losungen ist 
ein Teil des Schwefelsaureanhydrids mit Wasser zu schwefliger Saure H 2SOa vereinigt. 
Beim Erhitzen wird alles Schwefeldioxyd ausgetrieben, da die schweflige Saure zerfti.llt. 
Darstellung durch Einleiten von Schwefligsaureanhydrid in Wasser. Klare, farblose Fliissig
keit von stechendem Geruch. An der Luft nimmt die Losung alImiihlich Sauerstoff auf 
und bildet Schwefelsaure. 

Wirkung und Anwendung: AuBerlichzu Pinselungen bei parasitaren Er
krankungen, jauchenden VVunden und Gesch~en. 

Thioschwelelsaure, ~S20a 
in £reier Form nicht bestandig; findet als Natriumsalz, 

Natriumthiosulfat, Natrium thiosulfuricum, 
falschlich unterschwefligsaures Natron, Natriumhyposulfit, Natrium hyposulfurosum (sub
sulfllIosum) genannt, Verwendung. Es entsteht, wenn wasserige Natriumsulfitlosung mit 
Schwefel gekocht wird. Farblose, bei etwa 500 schmelzende KrystalIe, sehr leicht loslich in 
Wasser (l + 1). Auf Zusatz von Sauren faUt Schwefel unter Bildung von schwefliger Saure aus. 

W irkung: VVie Schwefel. 
Anwendung: 5-1O%ige Losung gegen Hautjucken, in gleicher Starke als 

Salbe oder Paste bei Psoriasis. Gegen Analjucken. 
Rp. Natr. thiosulfuric. 3,0 

Phenol. liquefact. . . . . ..' 5,0 
Glycerin. . . . . . . . . . . 20,0 
Aq. destill. ad. . . . . . . . 100,0 

Innerlich 0,05-1,5 g tagl. 3mal als Losung bei chronischen Hautleiden. (PENZOLDT.) 

Intravenos wird Natrium thiosulfuricum bei verschiedenen Hautleiden, bei 
Arsen- und Salvarsanvergiftungen gegeben und bei Metallvergiftungen wie durch 
Quecksilber, VVismut, Gold, Silber, besonders aber bei den durch diese Gifte 
hervorgerufenen Dermatitiden. Tagl. steigend 0,3, '0,45, 0,6, 0,8 g, dann jeden 
2. Tag 1,2, 1,5, 1,8 g jede Gabe in 10 ccm sterilem destilliertem VVasser gelost. 

Handelsform: Zur intravenosen Einspritzung: z. B. Natrium thiosulfuricum 
purissimum recrystallisatum "Beiersdorff". Trockene Substanz in Ampullen 
eingeschmolzen. OP enthalt 1 Ampulle zu 0,6,2 Ampullen zu je 0,75 und 7 Am
pullen zu je 1 g trockene Substanz. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg und E. Merck, Darmstadt. 

Organische Schwefelverbindungen. 
Mitigal, Dimethylphenylendisulfid oder Dimethylthianthren, CHa · C6Ha . 

S2' C"Ha · CHa, wiI'd hergestellt aus Toluol durch Erhitzen mit Schwefel und 
.Aluminiumchlorid, 
gelbe, olige, fast geruchlose Fliissigkeit. Schwer lOslich in Wasser, leicht loslich in abso. 
Iutem Alkohol, Aceton, Benzol. Konzentrierte Schwefelsaure farbt es kornblumenblau. 

Wirkung: Antiparasitar, juckstillend. 
Anwendung: Kratze, 3 Tage abends einreiben. Bei seborrhoischen Ekzemen, 

Dermatomykosen morgens und abends rein aufpinseln. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsformen: OP 75 g und 150 g. 

Sulfoform, Triphenylstibinsulfid (C6H5)aSbS. ' 
WeiBe, geruchlose KrystaUnadeln, in Wasser unloslich, in Alkohol, Ather und Petrol

ather wenig loslich, in Benzol, Chloroform, Eisessig und fetten Olen leicht loslich. 
Wirkung: Das Praparat gibt leicht auf der Haut Schwefel ab, wobei eine 

Bindung der sich dabei bildenden Schwefelsaure erfolg~. 
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Anwendung: Bei allen durch Schwefel beeinfluBbaren Krankheiten, besonders 
aber bei seborrhoischen Kopfkrankheiten, als 2-1O%ige Salben und Pasten, 
als Sulfoformol (1O%ige Losung in Olivenol), Sulfoformspiritus austrocknend 
(fettfreie Losung in Alkohol), Sulfoformspiritus einfettend (Losung in Alkohol 
mit Ricinusol). 

Hersteller: Dr. Ludwig Kaufmann, Berlin-Wilmersdorf. 
Handelsform: Sulfoformol OP zu 30,0, 50,0, 100,0. Sulfoformspiritus OP 

zu 50,0. 

Thioderma, 
angeblich anorganisch.organisch gebundener Schwefel, teils gelost, teils in Kolloidform 
mit etwa 7% Schwefel (auf S02 berechnet). Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Bei Ekzemen und zu Kratzkuren. SolI Kratze
heilung in 1 Tag ermoglichen. Bad, 3mal in 12 Stunden einreiben und in 
Decken einpacken. Bettruhe (LINSER). 

Hersteller: Karolawerk A.G., Eisenach. 
Handelsform: OP zu 250 g. 

AuIin. 
Der wirksame Bestandteil, 10 %ig gelost in Vaselinol und Tetralin, ist eine organische 

Schwefelverbindung, das Bisathylxanthogen C2S.(OC2H 5)2' Gelbe Krystalle bei 32" schmel
zend. Unloslich in Wasser, leicht liislich in Olen,Ather und anderen lipoidliislichen Sub
stanzen. 

Wirkung und Anwendung: Kratzemittel; in vielen Fallen geniigt eine ein
malige Einreibung, der nach einigen Stunden ein Bad folgt. Bei alteren 
Fallen ist eine zweimalige Einreibung erforderlich. Auch gegen Pediculi pubis. 
Hier laBt man einreiben und nach einer Stunde die betreffenden Stellen ab
waschen. 

Hersteller: C. F. Boehringer & Sohne, G. m b. H. Mannheim-Waldhof. 
Handelsform: OP mit 50, 100 und 1000 g. 

Aulinogen (Auligen) 
ist ein Bisii.thylxanthogen von ganz besonderer R,einheit mit 52% Schwefel. Gelbliche 
Krystalle, die bereits unte~. Korpertemperatur sch)1lelzen. In Wasser unloslich, in kaltem 
Alkohol schwer liislich, in Ather, Aceton, Benzin, Tetralin sowie fetten und mineralischen 
Olen leicht loslich. . ' 

Wirkung und Anwendung: Wie Schwefel besonders bei Ekzemen, Neuro
dermitis usw. Es solI nie in Substanz verwendet werden, sondern als 1-4%ige 
Vaseline, als 8%iges 01, als 5% Suppositorien. 

Hersteller: Wie oben. 

Stick stoff und seine Verbindungen. 
Stickstoff, 

das farblose Gas, das etwa 4fs des Volumens der atmospharischen Luft ausmacht, spielt 
als solches kauIn eine Rolle in der Heilkunde, wohl aber einige Verbindungen desselben. 

Ammoniakfliissigkeit, Atzammoniak, Salmiakgeist, Liquor Ammonii caustici, 
ist eine Losung des farblosen, stechend riechenden Ammoniakgases NH3 in Wasser. Das 
Gas lost sich sehr leicht in Wasser. 1 Liter Wasser nimmt bei 20" 654 Liter = 498 g Am
moniakgas auf. Die bei dieser Temperatur gesattigte Losung enthii.lt also rund 33% des 
Gases neben einer kleinen Menge Ammoniumhydroxyd; der groBte Teil des Ammoniaks 
ist in dem Wasser nur geliist. Es gibt Ammoniakfliissigkeit mit 10"10 (Arzneibuch), 20"10, 
25 % und 32 % NHa. 

Wirkung und Anwendung: Zum Betupfen von Insektenstichen, wobei die 
Saure des Stichsekretes abgestumpft werden solI. Zum gleichen Zweck als Salbe 
zu gleichen Teilen mit Lanolin oder Eucerinum anhydricum. 
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·Ammoniumcarbonat, Ammonium carboni cum, kohlensaures Ammonium, 
Sal volatile, Hirschhornsalz des Handels 
ist ein Gemisch von Ammoniumbicarbonat und Ammoniumcarbaminat (carbaminsaures 
Ammonium) COaHNH4 + NH2COONH4• Farblose, dichte, harte, durchscheinende krystal
linische Stiicke oder weiBes krystallinisches Pulver von ammoniakalischem Geruch. 1 Teil 
lost sich in 5 Teilen Wasser langsam, aber vollstandig auf. Die wasserige Losung enthii.lt 
neben Ammoniumbicarbonat neutrales Ammoniumcarbonat. An der Luft verfliichtigt 
sich das Ammoniumcarbaminat schon bei gewohnlicher Temperatur und die Stiicke be
decken sich mit einem weiBen Pulver, das aus Ammoniumbicarbonat besteht. Bei langerer 
nicht sorgfiiJtiger Aufbewahrung zerfii.llt es schlieBlich ganz zu Ammoniumbicarbonat. 

Anwendung: Innerlich bei hyperamischen Formen der Urticaria. (UNNA) , 
bei Erythema nodosum. 

Rp. Ammonii carbonic. . 5,0 
Liq. Ammon. anisat. 5,0 
Sir. simpl. 20,0 
Aq. Menth. pip. ad . . 200,0 

3maI tag!. 1 Kinderloffel zwischen den Mahlzeiten. 
Rp. Sol. Ammon. carbonic. 5,0: 100,0 

Aile 2 Stunden 1 Kaffeeliiffel in 1 Weinglas W as!j.er. 

Hydroxylaminhydrochlorid, Hydroxylaminum hydrochloricum, salzsaures 
Hydroxylamin, N~OH· HOI. 

Es wird dargestellt, indem zuna.chst aus einer Mischung von Salpetersaure und ver
diinnter Schwefelsaure durch elektrische Reduktion Hydroxylaminsulfat hergestellt wird, 
aus welchem man die gewiinschte Verbindung durch Umsetzen mit Bariumchlorid und 
Eindampfen erhii.lt. Farblose, in Wasser sehr leicht liisliche Krystalle, auch liislich in AIkohol 
und Glycerin. Die salzig schmeckende wasserige Liisung rotet Lackmuspapier und reduziert 
Silber- und Quecksilbersalze zu Metall; auch. Kaliumpermanganat wird leicht reduziert; 
aus alkalischer Kupfertartratliisung scheidet sie Kupferoxydul abo 

Wirkung: Wegen seiner stark reduzierenden Wirkung ist es an Stelle von 
Chrysarobin, Anthrarobin und Pyrogallol bei Hautkrankheiten verwendet worden. 
Leider behindert die Giftigkeit sehr die Anwendung. Hydroxylamin geht im 
Organismus durch Oxydation in salpetrige Saure iiber und bedingt Nitrit
vergiftung, die a.ls bemerkenswertestes Zeichen eine Zersetzung des sauerstoff
haltigen Blutes unter Bildung von Methamoglobin hervorruft. 

Anwendung: 1 %ige Losungen in Glycerin und .Alkohol zu gleichen Teilen 
oder 1-2%ige Salhen mit Lanolin. Wegen der groBen Giftigkeit nur kleine 
Stellen behandeln. (Psoriasis, Trichophytie, Lupus.) 

Rauchende Salpetersiiure, Acidum nitricum lumans, 
entsteht durch Erhitzen von Natriumnitrat, Kaliumnitrat und Schwefelsii.ure in bestimmten 
Mengenverhaltnissen. Klare rotbraune Fliissigkeit, die gelbrote, die Schleimhaute stark 
reizende Dampfe von sich st.aBt. Es ist eine Salpetersii.ure, die 85-95% HNOa und Stick
stoffperoxyd N 20 4 gelost, enthii.lt. 

Wirkung: Starkes Oxydationsmittel, das tierische Gewebe schnell zerstort. 
Anwendung: .Als Atzmittel bei Warzen, Navi usw. Bei Gebrauch ist die 

gesunde Umgebung durch Einstreichen mit Vaseline zu schiitzen. 1m allgemeinen 
ist von dem Gebrauch abzuraten, da. es haufig haBliche hypertrophische Narben 
macht. Nicht ganz so unangenehme Wirkungen hat die rohe Salpetersiiure, 
Acidum nitricum crudum mit einem Gehalt von 61-65% HNOa und etwas 
Stickstoffperoxyd. 

Phosphor, Phosphorus, 
Phosphor. 

wird dargestellt aus Knochenasche oder Phosphorit durch Vberfiihrung des tertiii.ren 
Calciumphosphates ill Calciummetaphosphat und Gliihen des letzteren mit Kohle, . oder 
durch Erhitzen von tertiarem CalCiumphosphat mit Sand und Kohle im elektrischen Ofen. 
Der Phosphor tritt· in verschiedenen allotropen Formen auf: 1. gewohnlicher weiBer oder 
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gelher Phosphor, 2. roter oder amorpher Phosphor, 3. HITToRFscher Phosphor. Arzneiliche 
Verwendung findet nur die erstgenannte Art. 

Der weifJe Phosphor kommt in den Handel in Stangen von etwa 1-2 cm Dicke, die 
durch Aufsaugen des geschmolzenen Phosphors in Glasrohren und Erkaltenlassen her
gestellt werden. Verpackt wird er in Gl.ii.sern, die mit Wasser gefiillt sind, die dann in 
mit Sand gefiillte Blechbuchsen gestellt werden. WeiBliche, gelblich bis ·rotlichweiBe, 
durchscheinende krystallinische Masse, die bei mittlerer Temperatur wachsweich, in der 
K.ii.lte sprode ist. Spez. Gew. 1,83, Schmelzp. 44--45°. Er ist schon bei gewohnlicher 
Temperatru; etwas fluchtig, leichtfluchtig in Wasserdampf. An der Luft raucht er unter 
Auftreten eines eigenartigen Geruches (Ozonbildung). 1m Dunkeln tritt ein Leuchten 
der Dampfe auf, was auf eine Oxydation des Phosphors zu Phosphortrioxyd zuruck
zufiihren ist. Werden groBere Mengen Phosphor der Oxydation durch die Luft aus
gesetzt, so kann es dabei zu einer sol chen Wa.rmeentwicklung kommen, daB er sich ent
z'iindet und zu Phosphorpentoxyd verbrennt. Die Entziindungstemperatur liegt bei 41°, 
deshalb kann Phosphor sich auch leicht durch Reibung entz'iinden. In Wasser ist Phosphor 
fast unloslich. 1 Liter Wasser lost nur 3 mg Phosphor. Loslich in Fetten und ii.therischen 
Olen, Ather, Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff. 100 Teile fettes 01 lOsen langsam 
etwa 2 Teile Phosphor. Aus der Losung in Schwefelkohlenstoff scheidet er sich beim 
Verdunsten in glii.nzenden Krystallen aus. Beim raschen Verdunsten der Losung, z. B. auf 
Filtrierpapier entz'iindet sich der zuriickbleibende fein verteilte Phosphor sofort an der Luft. 

Phosphorlebertran, Oleum lecoris Aselli phosphoratum: 
Rp. Phosphor. . . . . . •. 0,00..'1-0,01 

O!. Jecoris Aselli ad . . 100,0 
2mal tag!. 1 Teeloffel. 

Wirkung: In sehr kleinenMengen 1/2 bis I mg pro Tag dem Menschen bei
gebracht, auJ3ert der Phosphor seinen steigernden EinfluB auf den Stoffwechsel, 
d. h. auf Wachstum und Neubildung von Geweben. Es wird auch beirn Menschen 
zu Beginn der Ph,osphorwirkung die Zahl der roten Blutkorperchen vermehrt, 
und auch nach hohen vergiftenden Dosen scheint die Bildung der roten Blut
korperchen stark gesteigert zu sein. Bei wachsenden Personen wird die 
Knochenbildung durch Phosphor in sehr deutlich erkennbarer Weise beeinfluBt, 
daher die bekannte Verwendung bei Rachitis, Osteomalacie und schwer heilen
den Knochenbriichen. 

Phosphor ist ein s6M starkes Gift. GroBte Einzelgabe 0,001, groBte Tagesgabe 0,003 g. 
Die akute Vergiftung zeigt meistens zunii.chst eine ortliche Wirkung im Magen und nach einer 
mitunter symptomfreien Zwischenzeit die Folgen der Aufsaugung. Von seiten des Magens 
beobachtet man Schmerzen, hii.ufiges AufstoBen und schlieBlich Erbrechen von Magen
inhalt, der nach Knoblauch riecht und im Dunkeln leuchtet. Nach einer schon erwiiohnten 
symptomfreien Zwischenzeit tritt dann am zweiten und dritten Tage nach der Vergiftung 
der sehr kennzeichnende Ikterus auf. Die Leber ist empfindlich und wird von Tag zu Tag 
merklich groBer. Es tritt jetzt wieder Erbrechen auf, und der Allgemeinzustand ver
schlechtert sich. Angstgefiihl, Muskelschwii.che, schlechte Herztii.tigkeit, Fieber, Blutungen 
der Haut und der Schleimhii.ute; schlieBlich subnormale Temperaturen. Das BewuBt
sein ist meist erhalten bis kurz vor dem Tode, vorher treten Somnolenz, Koma und 
mitunter auch Kriiompfe ein. Als Grundlage der erwii.hnten Symptome sind schwere Schii.di
gungen im . Stoffwechsel anzusehen, worauf die ausgedehnten fettigen Entartungen in 
Leber, Herz, Nieren, z. T. auch im Zwerchfell und in den ubrigen Muskeln hinweisen. Auch 
die Capillarendothelien verfetten. . . . 

Bei akuter Phosphorvergiftung gibt man Cupr. sulfuric. als Brechmittel, oder besser 
Ausspiilung des Magens mit Kalium permang. 2,0: 1000,0. 

Anwendung: Wie schon erwahrit, muB manbei der Verabreichung von Phos
phor seiner groBen Giftigkeit wegen sehr vorsichtig sein. Es ist schon nach einer 
Einzelgabe von 2 mg bei einem Kinde bereits eine todliche Vergiftung be
obachtet worden. Man gibt ihn in der Dermatologie bei Dermatitis herpetiformis, 
bei Pemphigus, Ekzemen, Psoriasis, Lupus und bei allen Hautleiden, die mit 
neurasthenischen Erscheinungen zusammengehen. Neuerdings auch als Unter
stiitzung bei der Diatbehandlung der Tuberkulose nach SAUERBRUClI-GERSON: 

Rp. Phosphor. •.....• 0,001-0,01 
Olei Jecor. Asell. ad. . . 100,0 

2mal ta.g!. 1 Teeloffel. 
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Arsen und seiue Verbindungen. 
Arsen 

wurde schon im Altertum als Arzneimittel verwendet. Interesse fiir uns haben haupt
sachlich die Sauerstoffverbindungen des Arsens, die beiden Anhydride: AS40 6 Arseniy
saureanhydrid und AS20 5 Arsensii.ureanhydrid. Die beiden entsprechenden Sauren sind: 
HaAs03 und H!{As04, arsenige Saure und Arsensaure, die letzte hat durch ihren Zusammen
hang mit den Salvarsanpraparaten ihre besondere Bedeutung gewonnen. Pharmakologisch 
wirksam sind in Arsenverbindungen Ietzten Endes die Anione AsOz und As04 • 

Arsenigsaureanhydrid, Acidum arsellicosum, arsellige Saure, weiBer Arsenik, 
Arselltrioxyd, As20 a resp. As40 S 

findet 8ich in der Natur als Arsenhliitc und bildet sich beim Verbrennen des Arsens an 
der Luft. Er wird hauptsiichlich durch Rosten des Arsenkies oder arsenhaltiger Kobalt
und Nickelerze und Verdichten der sich entwick,,]nden Dampfe gewonnen. 

Frisch sublimiert bildet Arsentrioxyd eine glasartige amorphe Masse, die allmahlich 
von aullen nach innen porzellanartig weill und undurchsichtig wird, wobei das amorphe 
Arsentrioxyd in eine krystallinische Form iibergeht. Gepulvertes Ars!)ntrioxyd besteht 
aus der krystallinischen Form. 

Die amorphe arsenige Saure lOst sich schneller und reichlicher als die krystallinische. 
Eine gesattigte Losung der amorphen Saure ist nicht bestandig; es scheidet sich allmahlich 
die weniger losliche krystallinische Saure abo Diese lost sich langsam in etwa 65 Teile kalten 
Wassers, schneller in 15 Teile kochenden Wassers. In Alkohol ist Arsentrioxyd sehr wenig, 
in Ather, Chloroform kaum loslich, leichter in Glycerin. Leicht lOst es sich in Salzsaure 
und in Losungen der Alkalihydroxyde und Carbonate, mit denen es Salze der arsenigen 
Saure bildet. Durch Oxydation mit Salpetersaure, ChIor, Brom, Jod, Kalium perman
ganat u. a. wird Arsentrioxyd in Arsensaure iibergefiihrt. 

Wirkung und Nebenwirkung: Die arsenige Saure ist ein starkes Gift; kenn
zeichnend fiir die akute Arsenvergiftung sind heftige Magen-Darm-Erscheinungen 
(choleraahnliches Bild), die nicht auf Xtzwirkung zu beziehen sind, da sie auch 
nach subcutaner und intravenoser Einverleibung auftreten, sondern in der 
Rauptsache auf eine starke Capillarerweiterung im Darm. Bei langsamem 
Vergiftungsverlauf werden schwere Ernahrungsstorungen infolge fettiger Ent
artung (Leber, Rerz, Nieren), Steigerung der Stickstoffausfuhr, Rautausschlage, 
Blutungen und Lahmungen beobachtet. 

Eine chronische Vergiftung mit kleinen allmahlich gesteigerten Gaben 
kommt selten und nur unter besonderen Umstanden zustande, da der Korper 
bis zu einem gewissen Grade sich an das Gift gewohnt (Arsenikesser derSteiermark). 
Nach CLOETTA soll diese Gewohnung darauf beruhen, daB die Darmschleimhaut 
fiir das Arsen undurchlassig wird. Es tritt keine Aufsaugung ein, oder eine 
zum mindesten stark beschrankte (G. JOACHIMOGLU). Die Gewohnung an das 
Arsen ist also nur eine scheinbare, und unter die Raut gespritztes Arsen soll 
bei yom Darm aus gegen Arsen unempfindlichen Menschen und Tieren in un
verminderter Weise giftig wirken. ULLMANN ist es allerdings gelungen, durch 
chronische intravenose, nicht subcutane Zufuhr von Arsen Menschen und Tiere 
an sonst giftige Dosen (bis 0,03 g As40 S als Einzelgabe) zu gewohnen. 

Obgleich im allgemeinen die iiblichen therapeutischen Arsengaben gut ver
tragen werden, gibt es doch Personen mit einer gewissen Empfindlichkeit, die 
bald zum Aufgeben der Darreichung zwingt. Beginnt man nach W ochen wieder 
mit dem Mittel, so beobachtet man schon bei viel kleineren Dosen unangenehme 
Nebenerscheinungen. Es ist also eine weitgehendere Uberempfindlichkeit ein
getreten. 

Innere Arsendarreichung fiihrt zur Rebung des ganzen Erniihrungszustandes. 
Die Oxydationsprozesse des Organismus werden gehemmt, die assimilatorischen 
Vorgange werden verstarkt. Daher entsteht Gewichtszunahme und gegebenen
falls Wachstumsforderung. Wahrscheinlich wird auch Bildung der roten Blut-
korperchen bzw. des Ramoglobins gesteigert. . 
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Beim Uberschreiten eines gewissen MaBes der Arsenzufuhr konnen nun 
diese aufbauenden Vorgange in zerstorende ubergehen, und 2war erfolgt dieser 
Umschwung gewissen pathologischen Zellen gegenuber schneller als normalen. 
Daher die Verwendung hoher Arsengaben bei malignen Lymphomen, Mycosis 
fungoides usw. 

Dem Arsen kommt, wie schon bei der akuten Vergiftung erwahnt, eine 
bestimmte Wirkung auf die Capillargefa{3e zu. Bei chronischen Vergiftungen, 
mitunter auch schon bei langerer arzneilicher Darreichung zeigt sich die Capillar
lahmung (Hyperamie) und die degenerativen Folgen an den sichtbaren Schleim
hauten und an der Korperhaut: am Auge Conjunctivitis, Odem der Lider, in 
der Nase Rhinitis, im Rachen Angina . . Auf der Haut treten die bekannten 
erythematosen Exantheme auf, auch Herpes zoster und als Endzustand 
schleichender Hautentzundungen die Arsenmelanose. Wahrscheinlich sind die 
polyneuritischen Erscheinungen bei chronischer Arsenvergiftung letzten Endes 
auf Capillarschadigung zuruckzufUhren. 

Solche Wirkungen auf die Capillaren sind wahrscheinlich der Grund, weshalb 
wir das Arsen bei manchen chronis chen Krankheiten wie Lichen ruber, Psoriasis 
vulgaris, chronis chen Ekzemen usw. mehr oder minder hoch schatzen. Aus dem 
gleichen Grunde muB man sich aber kitten Arsen bei frisch entzundlichen Leiden 
zu geben, da leicht Verschlimmerungen ausgelost werden konnen. 

Arsen wird in allen Geweben des Korpers abgelagert. 1m Epithel ver
bleibend, wirkt es mitunter als Reiz, der die Hornbildung vergroBert und be
schleunigt, Arsenhyperkeratose. 

In manchen Fallen von Lichen ruber planus, Psoriasis und anderen Haut
leiden kann nach Arsen eine ahnliche Erscheinung wie die HERXHEIMERsche 
Reaktion nach Hg, Salvarsan usw. beobachtet werden. Beim Arsen pflegt diese 
nicht so p16tzlich wie bei den genannten Mitteln, sondern erst nach einiger 
Zeit aufzutreten (JADASSOHN). 

Aus dem Korper wird das Arsen nur sehr langsam und vielleicht uberhaupt 
nicht vollstandig ausgeschieden. An der Ausscheidung beteiligen sich auch 
SchweiB-, Talg- und Milchdrusen. Daher. geht Arsen von der nahrenden 
Mutter auf den Saugling uber, was therapeutisch ausgenutzt werden kann. 
Bei Personen mit starker SchweiBabsonderung erfolgt die Abscheidung etwas 
schneller. Ob und in welcher Form Arsen im Korper verbleibt ist nicht be
kannt. K. ULLMANN fand die Nachhaltigkeit der Arsenwirkung nach intra
venoser Einverleibung entsprechend del' rascheren und ausgiebigeren Aus-
scheidung sehr viel geringer als nach subcutaner. • 

Arsen ist auch Atzmittel. Die mit Arsen in Substanz oder konzentrierten 
Losungen in Beruhrung kommenden Zellen sterben ab und zerfallen bald 
nekrotisch. Durch Arsenatzungen konnen tiefgehende Gewebszerstorungen her
voigerufen werden. 

Anwendung: Acidum arsenicosum: Maximaldosis pro dosi 0,005; pro die 
0,015. Immer nach den Mahlzeiten geben, um Reizungen der Verdauungsorgane 
zu vermeiden. Ais Losung: Sol. Acid. arsenicos. 0,25, Aq. destillat. 50,0; 3 mal 
tagl. 3-5 Tropfen, jeden dritten Tag um 1 Tropfen steigen bis zu 10 Tropfen, 
dann langsam zur Anfangsdosis zuruckkehren. Auf Arsenlosungen bildet sich 
leicht Schimmel, daher sind nul' immer kleine Mengen zu verschreiben. 

Das allmahliche Ansteigen der Arsendosis findet seine natfuliche Erklarung, 
wahrend ffu den seit alters her geubten Abfall eine solche fehlt. 

Als Pillen hauptsachlich in Form der asiatischen Pillen: Acid. arsenicos. 
0,1, Extr. Faecis 4,0, Piper. nigri 3,0, Glycerin. 3,0. Aq. 1,0 M. f. pil. Nr. 100. 
Mit 3mal tagl. 1 Pille beginnend bis 3mal tagl. 5 Pillen (Maximaldosis) steigen. 
Verordnet man in obiger Formel Acid. arsenicos. 0,25 oder gar 0,5 statt 0,1 g, 
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so kann man entsprechend die Zahl der Pillen herabsetzen, besonders wenn 
man die Maximaldosis uberschreiten will, was oft nicht zu vermeiden ist, um 
·starke Arsenwirkungen zu erzielen. 

Handelsfertige8 Priiparat: Comprettae (M. B. K) c. Acid. arsenicos. a 
0,001 g. 

Her8teller: E. Merck, Darmstadt, C. F. Boehrin:ger & Sohne, Mannheim, 
Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 

Handel8form: OP zu 50 und 100 Stuck. 
Zur intraven08en Einspritzung: Acid. arsenicos. 0,1. Aq. destill. ebullient. 

10,0. Tag!. eine Einspritzung mit 0,1 ccm beginnend, zu steigern bis 1 ccm. 
Zur 8ubcutanen Einspritzung empfehlen sich aber mehr die Salze der arsenigen 

. Saure (s. u.). 
Als Atzmittel kann arsenige Saure wegen der Giftigkeit nur mit Yorsi~ht 

und bei kleinen Herden verwendet werden (Lupus, Cancroid). K08me8che Atz
pa8te: Acid. arsenicos. Kreosot. aa 1,0,Opii pur. 0,5, Hydrarg. sulfur. rubr. 3,0, 

·Yaselin. 12,0-24,0. Die Xtzungen hiermit sind nicht schmerzlos. 

FOWLERsche Losung, Liquor Kalii arsenicosi, Solutio arsenicalis Fowleri. 
1m wesentlichen eine durch Umsetzung von arseniger saure mit Kaliunicarbonat 

oder -bicarbonat erhaItene Losung von Kaliumarsenit. 1 Teil arseniger Saure, 1 Teil 
Kaliumbicarbonat ll1ld 2 Teile Wasser werden bis zur voIIigen Losung gekocht, der 
Losung werden 50· Teile Wasser, hierauf 3 Teile Lavendelspiritus Bowie 12 Teile Wein
geist und dann so viel Wasser zugesetzt, daB das Gesamtgewicht 100 Teile betragt. Klare, 
alkalisch reagierende Fliissigkeit. Die Losung wird aromatisiert um Verwechselungen mog
lichst auszuschlieBen. Bei mit Auflosen durch OJ dargestelltem LavendeIspiritus triibt 
sich das Praparat. Es mu.B destiIIierter Lavendelspiritus verwendet werden. 

Maximaldosis: 0,5 g pro dosis, 1,5 g pro die. 
Anwendung: Innerlich als Tropfen. Liq. Kalii arsenicosi (Fowleri) 5,0. 

Aq. Menth. pip. ad 15,0 3mal tag!. 6-10 Tropfen, allmahlich auf die doppelte 
Dosis steigen. Bei Kindem im 1. bis 2. Lebensjahr: Liq. Kalii arsenicos. gtts. X, 
Aq. destill. ad 100,0. Tagl. 1-3 TeelOffel (1 TeelOffel = 1/2 Tropfen). 

Wird auch, aber jetzt nur selten zur 8ubcutanen Einspritzung verwendet. 
Liq. Kalii arsenicos. Aq. destil!. aa 15,0. Tag!. 1 Spritze. Mit 0,1 ccm beginnend, 
allmahlich steigend tag!. um 0,1 ccm bis 1,5 ccm, dann wieder fallend. 

Arsenigsaures Natrium, Natrium arsenicosum, 
farbloses, in Wasser !Osliches Pulver. 

Anwendung: Innerlich als Tropfen oder Pillen zu 0,001--0,005: Natr. arseni
cos. 0,1 bis 0,2, Pulv. tit. Succ. Liquirit. aa 5,0. f. pi!. Nr. 100. 3mal tag!. 1 Pille, 
steigend bis 3mal tagl. 3 Pillen und dann wieder fallend. 

Zur Einspritzung unter die Haut oder in den MU8kel: Natr. arsenicos. 0,5 Aq. 
phenolat. (3%) ad 50,0. Tag!. oder .jeden 2. Tag 1/2-1 ccm. 

Eine alte von NEISSER angegebene Formellautet: 
Rp. Acid. arsenic. . • . • • . . . • 0,3 

Natr. carbonic. q. S. ad saturat. 
Aq. carholisat. (3%) ad . . . . 30,0 

wobei das Natriumsalz der arsenigen Saure entsteht. 

Gelbes Schwefelarsen, ArsenuID sulfuratum rubrum, Arsentrisulfid, Auripig
.ment (reines), AssSs. 

Es entsteht, wenn Arsentrioxyd in verdiinnter Salzsii.ure ge!Ost und die Losung mit 
Schwe£elwasserstoff gesattigt wird. Der Niederschlag wird abfiItriert, gewaschen und ge
trocknet. Gelbes, amorphes, in Wasser und Salzsaure unlosliches Pulver, !Oslich in Alkalien, 
Alkalicarbonaten und Alkalisulfiden, auch in Ammoniakfliissigkeit, in Ammoniumcarbonat
und in Ammoniumsulfidlosung. Beim Erhitzen farbt es sich dunkel und verbrennt zu 
Arsentrioxyd und Schwefeldioxyd. 



Arsen und seine Verbindungen. 

Wirkung und Anwendung: Atzmittel, als Depilatorium: 
Rp. Auripigment. . . . . . . . • . 2,0 

Calcar. hydric. ........- 10,0 
Amyl. . . . . . . . . . . . . 5,0 _ 

Mit etwas Wasser zu einem Brei anriihren und 2-3 Minuten auftragen. 
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Monomethylarsinsaures Natrium, Methyldinatriumarsinat, Natrium methyl. 
arsinicum, Arrhenal (Adrian & Co., Paris), CHaAsO(ONa)2 + 5 H20 
-entsteht durch Einwirkung von Methyljodid auf arsenigsaures Natrium .bei Gegenwart 
von Alkali. Farblose, prismatische, leicht in Wasser losliche (1:2) Krystalle. Die wii.sserige 
LOBung blii.ut LackmuBpapier und wird durch Phenolphthalein geriitl!t. Etwa 27% Arsen. 

Wirkung: Wie Natriumkakodylat (s. u.). Es soll die Verdauungsorgane 
weniger belil.stigen alB das Natriumkakodylat und nieht den uilangenehmen 
Knoblauehgeruch des Atems verursachen. 

Anwendung: Zu 0,025-0,1 g tagl. innerlich oder subeutan in wasseriger 
Losung. Nach 7 Tagen einige Tage Pause. 

Handelsform: Amphiolen "MBK" mit 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 g in OP zu 5 
und 10 Stiick. 

Arsamon, 
eine 5°frjge Losung von monomethylarsinsaurem Natrium, die angeblich noch einen die 
Einspritzung schmerzlos machenden Zusatz hat. In Ampullen zu I ccm = 0,05 g der 

.Substanz = 0,0135 As. 
Wirkung: Mild wirkendes Arsenpraparat. 
Anwendung: Subcutan oder intramuskular aIle 1-2 Tage 1 cem der 5%igen 

Losung, mehrere Wochen lang (20-30 Einspritzungen). 
Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul b. Dresden. 
Handelsform: OP mit 3 und 10 AmpuUen zu 1 ccm, OP mit 6 Ampullen 

zu 5 cem und 10 ccm. 

Astonin 
"schwach" besteht aus einer Losung von Natr. glycerinophosphoric. 0,1 g, Natr. mono
methylarsenicic. 0,05 g und Strychnin. nitric. 0,0005 g . .Astonin "stark" enthii.lt die I1Mache 
Menge Arsen und Strychnin; Ampullen zu 1 ccm. 

Wirkung: Milde Arsenwirkung und roborierend. 
Anwendung: Wie Arsamon. 
Handelsform: MBK Amphiolen OP mit 10 Stiick schwach oder stark. 

Kakodylsaure, Dimethylarsinsaure, Acidum kakodylicum, (CH3)2AsO· OH. 
Durch Erhitzen von trockenem Kaliumacetat und Arsentrioxyd zu gleichen Teilen 

erhalt man Kakodyloxyd neben wenig Kakodyl. Durch Oxydation mit Quecksilberoxyd 
und Wasser wird beides in Kakodylsii.ure iibergefiihrt. 

Die Kakodylsii.ure ala solch6 findet keine Verwendung, nur ihre Salze. 

Natriumkakodylat, kakodylsaures Natrium, Natrium kakodylicum, 
(OH3) 2 AsO . ONa + 3 H 20 
wird erhalten durch Einwirkung von Natriumcarbonat auf Kakodylsii.ure. -WeiBes, fast 
geruchloses, an der Luft leicht feucht werdendes Pulver. In Wasser leicht loslich (I: I), 
auch in Alkohol. Die wii.~serige Losung blii.ut Lackmuspapier leicht. 54% Areen. 

W irkung: Die SaIze der Kakodylsaure sind besonders mit der Begriindung 
warm empfohlen worden, daB man in dieser Form dem Korper ohne Sehaden 
groBe Arsenmengen zufiihren konnte. Wahrscheinlieh liegen die Verhaltnisse 
so, daB das intakte Molekiil der Kakodylsaure oder ihr Ion ungiftig ist, daB 
aber im Korper erne Umsetzung in Arsenik oder Arsensaure erfolgt. Wieviel 
aber von der aufgenommenen Kakodylsaure den Korper ungespalten verlaBt 
und wieviel in anorganisches Arsen umgewandelt wird, ist unbekannt. Es ist 
noch darauf hinzuweisen, daB die an undo fiir sich geruchlose Kakodylsaure 
sowohl bei innerer als bei subcutaner Darreichung teilweise zu Kakodyloxyd 
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und vielleicht auch sogar zu Kakodyl reduziert wird, das durch die Lungen 
ausgeschiedendem Atem einen unangenehmen knoblauchartigen Geruch ver
leiht. 1m ganzen haben wir bei den Kakodylpraparaten nur mit einer milden 
Arsenwirkung zu rechnen. 

Anwendung: Innerlich als Pillen bis 0,1 g pro dosi, bis 0,3-0,4 g pro die. 
Die subcutane tagl. Dosis 0,03---D,1. Kommt auch als Amphiolen "MBK" in 
den Handel, und zwar OP zu je 10 Stuck in den Starken von 0,01,003,005, 
0,1 g Natrium kakodylicum. Auch in OP fiir Kuren mit steigenden und fallen
den Gaben. 

Schwache Kur: OP mit 20 Amphiolen von 0,01---D,1 g auf- und absteigend. 
Starke Kur: Desgleichen von 0,01-0,15 g. 

Calcodylin, Calciumlmkodylat, [(OHa 2 As02] 20a 
kommt 2,5%ig in RINGERScher Fliissigkeit gelOst in den Handel. Das reine Calcodylin 
ist weiBes, in Wasser und Alkohol leicht liisliches Pulver. 

Wirkung: Wie andere kakodylsaure Salze. 
Anwendung: Subcutan zu 1 ccm = 12 mg Arsen. 
Hersteller: Artur Jaffe, Berlin 0 2. 

Arsanilsaures Natrium, p-aminophenylarsinsaures Natrium, Atoxyl, Natrium 
arsanilicum, NH20 6H4 • AsOaHNa[I,4] + 4 H20. 

Arsanilsiiure (p-Aminophenylarsinsaure) erhalt man durch Erhitzen vonAnilin mit Arsen
saure. Nach Abkiihlen wird mit Natriumcarbonatliisung neutralisiert, die Liisung filtriert und 
mit Salzsaure versetzt. Die auskrystallisierte Arsanilsaure wird aus Wasser umkrystallisiert. 
Das (saure) Natriumsalz wird mittels wasseriger NatriumcarbonatlOsung hergestellt. 

WeiBes, krystallinisches Pulver, sauerlich schmeckend, lOslich in etwa 6 Teilen kaltem 
Wasser, noch leichter,'1iislich in heiBem Wasser. 

Wirkung: Ausgehend von der Wirksamkeit des Atoxyls gegen die afrikanische 
Schlafkrankheit wurde es auch gegen Syphilis versucht. Zur Beeinflussung 
dieser Krankheit waren aber groBe Dosen erforderlich, die zu schweren Ver
giftungen (Opticusatrophie) fiihrten. Bei groBeren Gaben kann man haufig 
Magen-Darmerscheinungen, allgemeine Schwache und Somnolenz, schlechte 
Herztatigkeit, haufiger Nisus, Urinretention, Gehorschwache und dann die 
schon erwahnten Sehstorungen beobachten. Von der Verwendung zur Syphilis
behandlung ist man abgekommen. In kleineren Dosen wird es bei Hautkrank
heiten noch verwendet. 

Da die Losungen sich allmahlich zersetzen, besonders konzentriertere, so 
sollen auch nur schwach gelb gewordene Losungen nicht mehr gebraucht werden. 

Anwendung: Am besten als subcutane Einspritzung, da innerlich gegeben 
leicht Appetitstorungen auftreten. Von einer 200/0igen Losung 0,2 ccm sub
cutan und allmahlich steigen bis 1 ccm = 0,2 g Atoxyl, die Mchste Einzelgabe 1, 
aIle zwei Tage oder in groBeren Zwischenraumen . 

. Hersteller des wortgeschiitzten Atoxyl: Vereinigte chemische Werke Ohar
lottenburg. 

Acetylarsanilsaures NatriUm, Acetyl-p-aminophenylarsinsaures Natrium, Na
trium acethylarsanilicum, Arsacetin, CHaCO. NH . C6H4 . AsOaHNa[I,4] + 4 HgO. 

Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf Arsanilsaure entsteht Acetylarsanilsaure, 
die mit Natriumcarbonat in das saure Natriumsalz iiberfiihrt wird. WeiBes, krystallini
sches Pulver, liislich in 10 Teilen kaltem und in 3 Teilen siedendem Wasser. Die wasserige 
Liisung riitet Lackmuspapier schwach. 

Wirkung: Wie arsanilsaures Natrium (Atoxyl), vor dem es den Vorzug 
geringerer . Giftigkeit hat, aber auch nicht harmlos ist. 

Anwendung: Innerlich lO0f0ige Losung 3mal tagl. 8-10 Tropfen, subcutan 
tagl. 1 ccm einer 30f0igen Losung. GroBte Einzelgabe 0,2 g. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
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Hectine, benzolsuHon-p-aminophenylarsinsaures Natrium, 
CsH5S0aNH' CsH4AaO(OH)ONa 
ein weiterer Entgiftungsversuch des Atoxyls. Entsteht durch Einwirkung von Benzol
sulfonchlorid auf Natriumarsanilat. Farblose, in Wasser 16sliche Krystalle. Findet wohl 
nur in Frankreich Verwendung. 

Salvarsanpraparate. 
Salvarsan; Diaminodioxyarsenobenzolhydrochlorid. 

[3]HOI. HaN'\C6HaAs = AS06Ha/NHa' HOI[3] + 2HaO 
. [4]HO/ [1] [1] '\OH[4] 

Darstellung: durch Erhitzen von Phenol mit Arsensiioure erhiiolt man p-Oxyphenylarsin
siioure, die durch Salpetersiioure in m-Nitro-p-oxyphenylarsinsiioure iihergefiihrt wird_ Durch 
Reduktion mit Natriumamalgam in methylalkoholischer Losung oder mit Natriumhydro
sulfit wird die Nitrooxyphenylarsinsaure zur Aminoox'yphenylarsfusaure und diese weiter 
zur Arsenoverhindung reduziert, indem sich nach Reduktion der Arsinsa.uregruppe, die 
heiden As-Atome zweier Molekeln mit doppelter Bindung zusammenlegen. Das Diamino
dioxyarsenobenzol wird dann mit Salzsaure in das Hydrochlorid iibergefiihrt. 

Zartes gelbes Pulver, in Wasser und Methylalkoholleicht loslich, weniger leicht loslich 
in Alkohol, unloslich in Ather. Die wasserigen Liisungen sind gelb und riiten Lackmus
papier. An der Luft oxydiert es sehr leicht und wird dann stark giftig; es, kann daher 
nur in zugeschmolzenen Ampullen, aus denen die Luft durch Wasserstoff oder andere 
indifferente Gase verdra.ngt ist, in den Handel gebracht werden. Der Arsengehalt betragt 
auf das wasserfreie Salz berechnet 34%. 

HerstellerderSalvarsanpraparate:I.G.-FarbenindustrieA.G.,Leverkusena.Rh. 
Handelsform: Ampullen zu 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 g. 

Salvarsan-Natrium, die Dinatriumverbindung des Diaminodioxyarsenobenzols. 
[3] HaN,\ C6HaAs = AsCsH/NHa [3] 
[4] NaO/ [1] [1] "ONa [4] 

vermischt mit Natriumchlorid, und zwar in einem solchen Verhaltnis, dall 1,5 Teile Sal
varsan-Natrium.1 Teil Salvarsan entspricht. Die wasserige Salvarsan-Natriumliisung ist 
einer mit Natronlauge hergestellten Liisung des Alt-Salvarsans gleich. . 

Feines, goldgelbes Pulver von eigenartigem Geruch, leicht in Wasser liislich_ An der 
Luft wird es leicht oxydiert, fii.rbt sich dunkel, wird nahezu unliislich und stark giftig_ 
Auch in wasserigen Liisungen oxydiert es leicht unter Verlarbung; daher sind nur immer 
ganz frisch bereitete Liisungen zu verwenden. In zugeschmolzenen Ampullen mit indiffe
renter Gasfiillung ist das Prii.parat haltbar. ArEengehalt etwa 20%. 

Handelsform: Ampullen mit 0;045, 0,075, 0,15, O,~, 0,45,0,6,0,75, 0,9. Die 
letzten 6 Dosen werden als Dosierung I-VI bezeichnet. 

Neosalvarsan, diaminodioxyarseriobenzolmonomethansulfinsaures Natrium. 
[3] HaN'\CsHsAs = AsOsHs/NHOHaOSONa [3] 
[4] HO/ [1] [1] '\OH [4] 

eine Verbindung . des Diaminodioxyarsenbenzols mit Formaldehydnatriumsulfoxylat, ver
mischt mit einem indifferenten Salz. 0,15 Neosalvarsan = 0,1 Alt-Salvarsan. Gelbliches 
Pulver von eigenartigem Geruch; leicht liislich in Wasser, unliislich in absolutem Alkohol 
und Ather_ Die Liisungen sind neutral oder nahezu neutraL Auch sie oxydieren sehr schnell 
an der Luft und sind daher immer unmittelbar kurz vor dem Gebrauch herzustellen. 20% 
Arsen. Dargestellt wird N eosalvarsan durch Einwirkung von FormaldehydnatIiumsulfoxylat 
auf Sa:lvarsan und ijberfiihrung der damus entRtehmden Verbindung in das Natriumsalz. 

Handelsform: Ampullen me bei Salvarsan-Natrium_ AuBerdem in Dosierung 
I-VI in Iso-Doppel-Ampullen erhii.ltlich, die gleichzeitig da.s notwendige 
LOsungswasser enthalten_ Ferner kombinierte Packungen mit Lactoselosung, 
fUr die schwacheren Dosen bis Dosierung II mit 5 ccm steriler LactoselOsung, 
bei den stiirkeren mit 8 ccm. 

Sulfoxylsalvarsan, das Natriumsalz der p-Arsenophenyldimethylamino
pyrazolonmethylensulfoxylsaure 
wird dargestellt, indem Phenyldimethylnitropyrazolonarsinsaure reduziert wird und das 
Reduktionsprodukt mit Formaldehydnatriumsulfoxylat umgesetzt wird. Gelbes, leicht in 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V_ 1. 22 
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Wasser lOsIiohes Pulver. 1m Handel nur in wasseriger Losung von gelber Farbe in Ampullen, 
die in 100 oom 5 g Sulfoxylsalvarsan und 12 g MiIohzuoker enthii.lt. 20% Arsen. 

Handelsform: Ampullen mit 5%iger Losung zu 8, 10, 12 ccm. 

Silbersalvarsan, das N a triumsalz des Silber-Dioxydiamidoarseno benzols. 
Braunsohwarzes, in Wasser kIar lOsliohes Pulver. Die Losung reagiert alkaIisoh. Duroh 

die Luft wird das Prii.parat bald zu einer sehr giftigen Verbindung oxydiert. Diese Zer
setzung ist zunachst an der Farbe des P)llvers nicht zu erkennen. Diese ii.ndert sioh erst 
naoh einiger Zeit. Zersetzte Silbersalvarsansubstanz lOst sioh nioht mehr kIar in Wasser. 
20-2i% Arsen, 13-14% Silber. 

Handelsform: Ampullen mit 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 g. Von 0,15 g an 
auch lso-Doppel-Ampullen s. Neosalvarsan. 

Neosilbersalvarsan, eine molekulare Verbindung von Silbersalvarsan und 
Neosalvarsan. 

Schwarzbraunes Pulver in Ampullen, auBerordentIich Ieioht und kIar Iosiioh in Wasser. 
Reaktion der Losung Ieioht alkaIisch. Es oxydiert an der Luft weniger Ieioht als das Neo
salvarsan, ist aber immerhin auoh diesem ProzeJ3, der zu giftigen Verbindungen fiihrt, 
unterworfen. 

Bei Luftzutritt in die Ampulle duroh kIeinste Spriinge verandert sioh die Farbe des 
Pulvers zunaohst nioht; eine Anderung tritt erst mit der Zeit ein. Losungen von zer· 
setztem Neosilbersalvarsan zeigen im mikroskopisohen Bilde Sohollen und Kiigelohen, 
sind nioht mehr .durohsiohtig, zeigen eine mehr oder minder starke Opalesoenz oder rot
Iiche Verfarbung an Stelle der sonst iohthyolbraunen Farbe. 

Handelsform 1 : Ampullen mit 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,45 g und lsoampullen 
zu 0,2, 0,3, 0,4, 0,45 g. 

Wirkung: Salvarsanpraparate werden auBer bei Syphilis mit sicherer 
Wirkung bei manchen tropischen Hautleiden, wie Frambosie, Aleppobeule, 
Kala-Azar angewendet. Auch bei anderen Hautkrankheiten fiihrt das Salvarsan 
zu Riickbildungen, wie Lichen ruber, Psoriasis, Pemphigus, Milzbrand, Dermatitis 
herpetiformis u. a. 1m alIgemeinen ist das Salvarsan hier nicht der sonstigen 
Arsenbehandlung iiberlegen. 

Anwendung: Die angefiihrten Salvarsanpraparate werden fast ausschlieBIich 
intravenos eingespritzt. Die notwendigen Losungen miissen yom Arzte un
mittelbar vor der Einspritzung hergestellt werden, mit Ausnahme des Sulfoxyl
salvarsans, das in gebrauchsfertigen Losungen in Ampullen eingeschmolzen 
in den Handel kommt. 

Zubereitung der Losungen: 
Salvarsan (AltsaZvarsan): Um die an und fiir sich stark saure Loaung gebrauchsfertig 

zu machen, wird Natronlauge zugesetzt, damit durch das Natriumhydroxyd zuerst das 
sohwerlosliche Diaminodioxyarsenobenzol aus dem Hydrochlorid abge3palten wird, das 
dann bei weiterem Zusatz von Natriumhydroxyd wieder in Losung geht. (Nahe~e3 siehe 
bei LINSER, diese3 Handbuch, Bd. XVIII, S.574£.) 

N eosalvarsan 
wird in Ampullenwasser oder in sterilem Leitungswasser gelOst. 

N atriumsalvarsan 
in gleicher Dosierung wie das Neosalvarsan gegeben; je 0,1 g wird in I-200m Aq. bi
destill. oder 0,4% Kochsalzlosung bIt gelost. 

SillJersalvarsan 
lost man in 20 com redestilliertem Wasser in einem kIeinen Kolbohen, indem man -das 
Pulver aIImahlioh-auf das Wasser aufstreut. Gegebenenfalls soll die Losung duroh einen 
sterilen Wattebausoh filtriert werden. 

NeosillJersalvarsan . 
lost man in Aq. bidestill., und zwar die erforderIiche Dosis in 10 oom. 

1 Salvarsanpraparate diirlen nur in den Handel gebracht werden, nachdem sie einer 
staatIichen Prilfung in dem Staatsinstitut fiir expe~imentelle Therapie in Fra.nkfurt a. M. 
unterzogen und darauf hin gekennzeiohnet sind. 



Salvarsanpraparate. 

Dosierung der Sal varsan prli.parate: 
Salva'l'san (Alt-Salvarsan): 

Mii.nner: 0,3-0,4 als Einzelgabe; 3-4 g fiir die ganze Kur 
Frauen: 0,2--0,3 ; 2-3;, " ". 
Kinder: 0,1-0,2 " 1" " " 
Saug!.: 0,01-0,05" 0,5" " " 

(pro kg Korpergewicht: 0,005-0,0075.) 
Pausen zwischen den einzelnen Salvarsangaben 5-10 Tage. 

,salvar8annatt·ium: 
Manner: 0,45-0,6 als Einzelgabe; 4-5 g fiir die gauze Kur 
Frauen: 0,3-0,45 3-4" " 
Kinder: 
Siioug!. : 

0,15-0,3 " ; 1-2"" 
0,03-0,075 " ; 0,5-1" " ". 

" (pro kg Korpergewicht 0,0075-0,0l5~) 

N e08alva'l'8an: 
0;45-0,6 als Einzelgabe;· 4-5 g fiir die ganze Kur Manner: 

Frauen: 0,3-0,45 " 3-4" " 
Kinder: 0,15-0,3 " ; 1-2"" 
Saugl.: 0,03-0,075" ; 0,5-1" " 

(pro kg Korpergewicht 0,0075-0,015.) 

Silbe'l'salva'l'san: 
Manner: 0,05-0,01-0,3 als Einzelgabe 
Frauen: 0,05-0,1-0,25 
Kinder: 0,25-0,05-0,1" " 
Saugl.: 0,003-0,006 pro kg Korpergewicht. 
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Man beginnt mit den kleinsten Dosen und steigt mit denselben alImahlich in Absta.n,den 
yon 4-8 Tagen. - Gesamtdosis bei reiner Silbersalvarsanbehandlung etwa 1,75 g. 

N eosilbersalvarsan: 
Einzeldosen fiir Erwachsene 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ·0,45 g. SaugIinge erhalten 0,01-0,015 g 

pro kg Korpergewicht. Die Gesamtdosis, innerhalb 6-8 W ochen gegeben, darf beirn 
Erwachsenen 4,5 g nicht iibersteigen. . 

SulfoxylBalvar8an 
gibt man alIe 2-3 Wochen steigend 8-10-12 ccm der fertigen Losung. Zu einer Kur 
gehoren 5-8 Einspritzungen. Dann macht man eine Pause von 2-3 Monaten. SaugIinge 
erhalten 0,15-0,3 ccm pro kg Korpergewicht. 

Myo-Salvarsan, das Natriumsalz der m-Diamino-p-Dioxyarsenobenzoldime
thansulfonsi1ure, C12Hl00~~N2· (C~S03Nah 
entsteht durch Einwirkung von Formaldehydbisulfat-Natrium auf m-Diamino-p-Dioxy
arsenobenzo!. Gelbes, leicht in Wasser lOsliches Pulver, unloslich in Alkohol und Ather. 
Arsengehalt 18,5-19,5%. 

Wirkung: Salva.rsanpraparat, das sich intramul;lkulii.r einspritzen lii.Bt. Die 
subcutane Einverleibung solI man moglichst vermeiden, da schmerzhaft. 

Anwendung: FUr die intramuskulii.re Einspritzung lOst man das Pulver einer 
Ampulle in 2-5 em sterilem, frisch destillierten oder auch Brunnenwasser auf. 
Auch 0,4% Kochsalzlosung lli.Bt sich verwenden. Ein Erhitzen der fertigen 
Ltisungen ist zu vermeiden. Man beginnt mit 0,15 g, bei guter Vertrii.glichkeit 
steigt man auf 0,3, 0,45 bzw. auf 0,6 g. Die zu einer Kur verwandte Gesamt;
menge solI etwa 5-6 g betragen. 

Bei ganz kleinen Kindem bis zu 5 kg ·Gewicht .kann a.ls Einzeldosis anfii.nglich 
0,005-0,01 g gewii.hlt werden. GroBeren Kindem im Gewieht von 6-8 kg 
gibt man zunii.chst 0,015-0,02, Kindem von 10 kg 0,02-0,03 g und Kindem 
bis zu 15 kg 0,06-0,1 g. 

Handelsform: Ampullen mit der trockenen Substanz zu 0,01, 0,02, 0,05, 
0,075, 0,15, 0,3, 0,45 und 0,6 g. 

22* 
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Besondere Z.ubereitungen des Salvarsans (Alt-Salvarsans) 
zur intramuskularen Einspritzung: 

ISAAK-Illjektioll, Illjectio ISAAK. 
Gebrauchsfertige Zubereitungen des Alt-Salvarsans zur Einspritzung in den Muskel 

in zwei Formen: Nr. 1. Eine bei gewohnIicher Temperatur starre, in der Hand fltissig 
werdende Fett-Ol-Suspension mit Salvarsan, bestehend aus einer Mischung von siiBem 
Mandeli:il mit einem tierischen Fett und 0,11 bzw. 0,22 g Salvarsan. Nr.2. Eine schwach 
saure, wasserige L6sung von 0,11 bzw. 0,22 g Salvarsan in 2,2 bzw. 4,4 ccm Wasser. Die 
Praparate sollen steril und haltbar sein. 

Hersteller: Apotheker B. Hadra, Berlin 0 2. 

Joha, 
haltbare 40%ige Salvarsanverreibung mit Jodipin und Adeps Lanae anhydric. zur intra
muskularen Einspritzung. Vor dem Gebrauch wird die Ampulle zur Verfliissigung kurz 
in heiBes Wasser gehalten. Dicke Kaniilen verwenden: 

Hersteller: Dr. Kade, Berlin SO 26, Oranien-Apotheke. 

Salvarsanahnliche Praparate zur oralen Darreichung. 
Spirocid, 4-0xy -3-acetylaminopheny larsinsaure, 06HS( OH)(NH OOOH3) 

AsOsH2 [4, 3, 1], 
wird dargestellt, indem 4-0xy-3-Nitrophenylarsinsaure reduziert und die entstandene 
Aminoverbindung durch Acetylierung in die Acetylverbindung iibergefiihrt wird. WeiBes, 
geruchloses, krystallinisches, in Wasser schwer, in Alkalien leicht losliches Pulver. Die 
wasserige L6sung rotet blaues Lackmuspapier. Etwa 27% Arsen. Das Praparat wird von 
dem Sauerstoff der Luft nicht angegriffen. . 

Wirkung: Internes Mittel gegen Syphilis, Framboesie, Recurrens, auch bei 
chronischen Hautkrankheiten. 

Anwendung: Innerlich jeden zweiten Tag 3-4mal 0,25 g. 1m ganzen 14 g 
innerhalb von 4 Wochen. Bei ganz kleinen Kindern beginnt man mit zwei
mal tagl. 1/4 Tablette zu 0,25, spater 4mal 1/ 4 Tablette. Kinder im 2. Lebens
jahre 4mal tagl. 1/2 Tablette. Da es von Kindern meist gut vertragen wird, 
kann man hier bis zur Gesamtmenge von 10-15 g geben. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 50 Tabletten zu 0,01, OP mit 30 Tabletten zu 0,25 g. 

Stovarsol, 
ein franzosisches Praparat, dem deutschen Spirocid gleichend. Tabletten zu 0,01 g fiir 
Kinder und zu 0,25 fiir Erwachsene. 

H ersteller: Poulenc freres, Paris. 

Weitere Arsellpraparate zur Behandlung von Hautkrankheitell. 
Arsan, 

eine Verbindung von Arsentrioxyd mit Glidin (Kleber). Braunliches amorphes, in Wasser 
unlosliches Pulver. 3,8-4,40/ 0 Arsen. 

Wirkung: Allgemeine Arsenwirkung. 
Anwendung: Innerlich in Tabletten zu 0,001 gAs. 
Hersteller: Dr. V. Klopfer Dresden-Leubnitz. 
Handelsform: OP mit 30 Tabletten. 
Arsylen, 

eine Allylarsinsaure, kommt in den Handel zum Einnehmen als Calciumsalz, zum Ein
spritz en als Natriumsalz. 

Wirkung und Anwendung: Bei Lichen ruber, Acne, Psoriasis, Lichen 
chronicus Vidal, usw. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co., A.G., Berlin. 
Handelsform: OP mit 80 Kornern zu je 0,0l g Arsylen zum innerlichen 

Gebrauch. OP mit 12 Ampullen zu 1,1 oder 2,2 ccm. Es enthalt jeder 
ccm 0,05 g Arsylen. 
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E1arson (chlorarsenobehenomaures Strontium), das Strontiumsalz einer Ohl~r 
und Arsen in Bindung art Kohlenstoff enthaltenden hochmolekularen Fett
saure, der Behenolsaure, 
entsteht durch Einwirkung von Arsentrichlorid auf Behenolsaure. Nahezu farbloses, in 
Wasser unliisliches, geschmackloses Pulver. 13°/(1. Arsen. 

Wirkung: Allgemeine Arsenwirkung. 
Anwendung: Innerlich in Tabletten; jede enthalt 0,5 mg Arsen. Erwachsene 

3mal tagl. 1, steigend auf 3mal tagl. 2-3-;-4 Tabletten nach dem Essen. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 60 Tabletten. 

Solarson, eine Losung des Mono-Ammoniumsalzes der Heptinchlorarsinsaure, 
OH3(O~)40Cl : OHAsO(OH)ONH4 
in physiologischer Kochsalzliisung mit einem Gehalt von 1% Heptinchlorarsinsaure. 1 ccm 
der Liisung entMlt 0,003 g Arsen. > 

Wirkung: Milde Arsenwirkung. 
Anwendung: Subcutan; in zwei Starken: I. Ampullen zu 1,2 ccm; II. Am

pullen zu 2,2 ccm. Tagl. eine Ampulle unter die Raut oder in den Muskel. 
Nach 12 Einspritzungen eine Woche Pause, dann in gleicher Weise Fortsetzung. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 12 und 50 Ampullen zu 1 ccm und zu 2 ccm. Ampullen 

mit 20 ccm. 

Optarson, 
eine Solarson-Strychninkombination; wasserhelle, sterile .Fliissigkeit, die in 1 ccm 4 mg 
A20 S in Form von Solar~on und 1 mg Strychnin enthii.lt. > 

W irkung: Milde Afsenwirkung im Verein mit tonisierender Strychninwirkung. 
Anwendung: Subcutan und intravenos. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 12 Ampullen und mit 20 Ampullen zu 1 ccm. 

Antimon und seine Verbindungen. 
Antimon, Stibium, 

ein silberweiBes, schwach ins blauliche spielendes, glanzendes, hartes, spriides Metall, von 
blattrig krystallinischem Gefiige. Es wird gewonnen dur9h Rosten vol). GrauspieBglanzerz 
an der Luft. Das entstehende Antimonoxyd wird mit Kohle reduziert. 

Antimonverbindungen 
haben eine weitgehende pharmakologische Verwandtschaft mit den ArsenverbindunO'en, 
die sich auch auf Wirksamkeit gegeniiber Trypanosomen und Spirillosen erstreckt. Nur 
diejenigen Verbindungen sind aber wirksam, aus denen im Organismus Antimon in 
Ionenform entsteht (THOMSON und CUSHNY). Einzelne Verbindungen werden auch als 
Atzmittel gebraucht. 

Antimon~hloriirlosung, Liquor Stibii chlorati, fliissige Antimonbutter, SpieB. 
glanzbutter 
wird hergestellt durch Aufliisen von krystaUsiertem Antimontrichlorid in verdiinnter 
Salzsaure und Ein.qtellung mit verdiinnter Salzsii.ure auf das spez. Gewicht vou 1,34-1,36. 
blige, klare. farblose oder durch geringen Eisengehalt schwach gelhlich gefii.rhte Fliissigkeit, 
hehn Erhitzen vollstandig fliichtig. Mitder 4-5fachen Menge Wasser giht sie einen weiBen 
Brei. Sie enthii.lt etwa 33,3% Antimonchlorid. 

Wirkung und Anwendung: Als Atzmittel bei starken Granulationen, bei 
jauchenden Wunden. Man hat auch Lupus vulgaris damit behandelt, indem 
man kleine mit Liquor Stibii chlorati getrankte Holzsplitter in die einzelnen 
Lupusknotchen stach, und sie 24 Stunden darin stecken lieB (UNNA). Auch als 
Salbe zur Lupusbehandlung. 
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Unguentum viride contra Lupum UNNA. 
Grune LupussaZbe nach UNNA. 

Rp. Liqu. Stibii chlorat. 
Acid. salicylic. aa . . 10,0 
'Kreosot. . . . . . . 20,0 
Extr. Cannab. ind. . 20,0 
Adip. Lanae anhydric. 40,0 

Brechweinstein, Antimonyl-Kaliumtartarat, weinsaures Antimonyl-Kalium, 
Tartarus stibiatus, C4H40sK(SbO) + Yz H 20 
wird hergestellt, indem eine innige Mischung von Antimonoxyd und Weinstein in heiBem 
Wasser zur Lasung gebracht wird. Aus dieser Lasung wird der BrechwElinstein durch Aus
krystallisieren gewonnen. Farblose, tetraedrische Krystalle, die allmahlich verwittern oder 
krystallinisches Pulver. Laslich in 17 Teilen Wasser von 150 und 3 Teilen siedendcm 
Wasser; un16slich in Alkohol. Die wasserige Lasung ratet Lackmuspapier schwach und 
schmeckt widerlich suB. 

Wirkung: Atiotrope Wirkung gegeniiber Trypanosomen und Spirillosen. Ver
hii.Itnismafiig giftiges Arzneimittel, das nur vorsichtig zu verwenden ist. Ais 
Nebenwirkungen kommen in Betracht Nausea und Erbrechen. Bei langerem Ver
weilen im Magendarmkanal ausgebreitete Schadigung der Schleimhautepithelien, 
wodurch dann eine resorptive Antimonvergiftung hervorgerufen werden kann, 
die in wesentlichen Merkmalen mit einer Arsenvergiftung iibereinstimmt: 
Lahmung der Blutc~pillaren, besonders im Darm, heftige Durchfalle, Herz
schwache, dazu Lahmungen im Bereiche des Zentralnervensystems, Apathie, 
motorische Paresen. 

Bekampfung von Brechweinsteinvergiftung: Ausspiilung von Magen und Darm. 
Ais Gegengift gibt man Tannin, schwarzen Kaffee oder Tee. Die sich bildende 
schwerlosliche Gerbstoffverbindung kann mit dem Magenschlauch entfernt 
werden. Auch Magnesia kann wie bei der Arsenvergiftung gegeben werden. 
Bei Kollaps gibt man die gewohnlichen Exzitantien; gegen Durchfalle und 
dauerndes Erbrechen schleimige Mittel, Opium, Atropin, Eispillen uSW. 

Anwendung: Bei Lymphomatosis inguinalis suppurrativa (subacuta) innerlich 
oder, was vorzuziehen, intravenos. Man spritztin die Blutbahn Gaben von 
0,04-0,12 gals 1 %oige Losung jeden 2. bis 3. Tag. Hochstgabe pro dosi 0,1, 
pro die 0,3 g. 

Brcchweinstcinsalbe, Unguentum Tartari stibiati, 
ist eine mit weiBer Vaseline hergestellte 20%ige Brechweinsteinsalbe. 

Wirkung: Dient als hautreizende Salbe und ruft einen pustulosen Aus· 
schlag hervor. Der Brechweinstein enthalt das Ion Antimonyl (SbO)', das 
anscheinend keine unmittelbare Giftwirkung hat. Durch Sauren wird das Salz 
zerlegt unter Bildung von orthoantimonige Saure bzw. Antimonoxyd. Der 
Brechweinstein auf die Haut gebracht, wirkt nur dod reizend, wo er durch 
saure Sekrete zerlegt wird, d. h. an den Miindungen der Hautfollikel. Es bilden 
sich hier kleine Nekrosen in Form von Pusteln, die oft mit Variola eine gewisse 
Ahnlichkeit haben. 

Stibenyl, acetyl-p-aminophenylstibinsaures Natrium, 
CH3(JO . NH . CSH4Sb03HNa + ~O 
entspricht in seiner chemischen Zusammensetzung der Arsenverbindung Arsacetin und 
wird durch Einwirkung von Antimonoxyd auf diazotiertes p-Aminoacetanilid gewonnen. 
Schwach gelbliches Pulver, in 10 Teilen Wasser laslich. 33% Antimon. 

Wirkung: Gegen Trypanosomen- und Spirochatenerkrankungen, Lepra und 
andere Infektionskrankheiten. 

Anwendung: 0,05-0,1 g in die Vene oder in den Muskel als Anfangsdosis, 
allmahlich steigern bis 0,4 g pro Einspritzung. Jeden' 3. bis 4. Tag eine 
Einspritzung. 



Wismut. 

Hersteller: I.G.-Fltrbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 3 und 10 Ampullen zu 0,1 g und 0,3 g. 

Stibosan, aeetyl-p-amino-m-ehlorphenylstibinsaures Natrium, 
CHaCO· NH • C6H3Cl· Sb03HNa, 

343 

schwach gefii.rbtes Pulver, das sich in Wasser zu einer gelbbrii.unlichen, klaren neutraIen 
odeI' ganz schwach alkalischen Fliissigkeit lost. Etwa 31 % Antimon. 

W irkung: Bei Leishmaniosis, venerisehem Granulom. Kala. - Azar und 
anderen tropischen Erkrankungen, Lepra. 

Anwendung: Intramuskular' und aueh intra.venos 0,2-0,3 g in 1-2%iger 
Losung. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 3 und 10 Ampullen zu 0,1 g und zu 0,3 g. 

N eostibosan, p-Aminophenylstibinsaures Diathylamin, 
in stark entgifteter Modifikation. 42%£iiniwertiges, fest an ~ohlenstoff gebundenesAntimon. 

Wirkung und Anwfndung: Wie oben. Es wird sowohl intraven(,is und intra
muskular in 5 0/ 0 und 25 % iger Losung gegeben, die immer friseh in del' 
Ampulle herzustellen ist. Erwaehsene anfangs 0,2, dann 0,3. Hochstdosis 0,45 g. 

Hersteller: Wie oben. 
Handelsform: Trocken-Ampullen mit 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 g. 

Antimosanlosung "Heyden 661" 
ist eine 5%ige sterile Losung eines Komplexsalzes des Antimonoxyds mit einem Brenz
katechinderivat. Die Verbindung ist ein weiBes Pulver mit 12% Antimon in dreiwertiger 
Form. Leicht Mslich in Wasser. 

Wirkung: Wie oben. 
Anwendung: Wie Stibenyl. 2 cem, steigend bis 8 ccm. 
IIersteller: Chemische Fabrik von Heyden, A.G., Dresden-Radebeul. 
Hande18form: OP mit 5 Ampullen zu 5 und zu 8 ccm. 

SuHoform, Tripbenylstibinsulfid S. unter Schwefel S. 328. 

Wi smut. 
Wismut 

kommt gediegen in del' Natur VOl' im Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Hornblend
schiefer (sii.chsisches Erzgebirge, Kalifornien, Mexiko, Bolivien, Chile). Natiirlich sich vor
findende Wismutverbindungen sind Wismutglanz odeI' Bismutit, Wismutocker odeI' Bismit, 
Kupterwismutglanz und Tetradymit. In geringen Mengen kommt Wismut auch in vielen 
Silber- und Bleierzen VOl'. 

Metallgla.nzendes, sprodes Element von eigentiimlich rotlichem Schein und groBbla.tt
rigem, krystallinischem Gefiige. Smp. 270°_ Bei Luftzutritt verbrennt es mit bla.ulicher 
Flamme. Bei gewohnlicher Temperatur verii.ndert es sich an der Luft nicht. Wismut ist 
unloslich in verdiinnter Salz- und Schwefelsaure, von Salpetersii.ure wird es aber schon in 
der Kalte gelost. . 

Wismut biIdet leicht basische Salze mit del' Gruppe-Bi = 0 (Bismutylgruppe). 
Wismutverbindungen werden einmal zur Behandlung von Wunden, Ge

schwiiren usw. also auBerlich angewendet und dann als Einspritzungen zur 
Syphilisbehandlung. Auch Versuche mit Einreibungskurven sind gemacht. Die 
basischen in Wasser unloslichen Wismutsalze werden von granullerenden Wund
flachen nicht merklich resorbiert. Kommen sie abel' mit frischen Wunden in 
Beriihrung, so werden sie ohne Ausnahme in eine unbekannte lOsliche Verbindung 
tibergefiihrt und resorbiert. Es konnen dabei schwere Wismutvergiftungen ent
stehen, deren Bild dem del' Quecksilbervergiftung ahnlich ist. Del' schon haufig 
bei nicht zu Vergiftungserscheinungen fiihrenden Dosen auftretende Wismut
saum, eine fahle, schwarzliche Verfarbung des Zahnfleischsaumes, geht bei 
ernsteren Vergiftungen in schmutzigdunkel gefarbte Geschwiire tiber; solche 
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konnen auch an der Zunge anftreten. Es stellen sichunter Durchfallen Nekrosen 
im Dickdarm ein und in den Nieren entsteht eine Glomerulusnephritis. Die 
Geschwiirbildung im Munde und Darm hangt mit einer intracellularen und intra
vascularen Fallung des Metalloxydes durch in der Mundhohle und im Darm 
entstehenden Schwefelwasserstoff zusammen. 

Die Wismutverbindungen sind nicht ganz so ungiftig wie sie haufig hin
gestellt werden. Man hat bei auBerer Anwendung nur etwas zu befiirchten, 
wenn sehr ausgedehnte Wundflachen, wie bei Verbrennungen behandelt werden. 
Das gleiche gilt auch fiir eine Uberdosierung der zur Syphilisbehandlung ver
wendeten Wismutpraparate. 

Die ortliche Wirkung ist eine adstringierende, desinfizierende. 

Wismutoxychlorid, basisches Wismutchlorid, Bismutum oxychloratum, BiOCI 
wird dargestellt durch Eintraufeln einer Wismutnitrat16sung in eine verdiinnte Natrium
chloridlosung oder in stark verdiinnte Salzsaure. Feines weiBes Pulver; unloslich in Wasser, 
loslich in Salz- oder Salpetersaure. 

Wirkung: Leicht schiilende und bleichende Wirkung. 
Anwendung: Zur Herstellung von Puder und Schminken. Zu Salben gegen 

Sommersprossen und Hyperpigmentierung. 
Rp. Bismut.oxychlorat ... 0,5-1,0 

Hg. bichlorat.. . . . 0,03-0,05 
Sol. Hydrog. peroxydat. 20,0 
Adipis Lanae . . 5,0 
Vaselin. . . . . . . 10,0 

Markasit-Seife, 

Wismutoxychloridsalbe nach UNNA. 

Rp. Bismut. oxychlorat. . . . 10,0 
Adip. Lanae anhydric.. . 10,0 
Adip. benzoinat. e Resina 80,0 

eine iiberfettete Wismutoxychloridseife in Stiicken gegen Sommersprossen, Mitesser, 
Acne usw. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Bismolan-Gleitsalbe, Bismolan-Paste und Bismolan-Suppositorien 
enthalten Wismutoxychlorid, die Suppositorien auch Suprarenin, Eucain und Menthol. 

Hersteller: Vial & Uhlmann, Frankfurt a. M. 

Wismutoxyjodid, basisches Wismutjodid, Bismutum oxyjodatum, BiOJ 
wird dargestellt duroh ZusammenbringElU von basischem Wismutnitrat mit Kaliumjodid
losung und Erhitzen. Schweres, ziegelrotes Pulver, Geruch nach Jod, unlosIich in Wassel' 
und Alkohol. 

Wirkung: Antisepticum und Adstringens. 
Anwendung: Streupulver bei Wunden und Geschwiiren. 

Loslicbes Wismutphospbat, Bismutum pbospboricum solubile, ist ein Wismut-
Natriumphosphat; . 
wird dargestellt durch Zusammenschmelzen von Wismutoxyd mit Metaphosphorsaure 
und Natriumphosphat. WeiBes, krystallinisches Pulver, losIich in 2 Teilen Wasser. Die 
Losung blaut Lackmuspapier. 

Bismutol, 
GemiSch aus Bismutum phosphoricum solubile und Natrium salicylicum. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Ais Streupulver mit Talkum 1 : 5, ferner in Salben 10-20%, 

als L6sung zu Umschlagen 1-4%_ 
Hersteller: Dr. Radlauers, Kronenapotheke Berlin. W. 

Wismutsubacetat nacb FRERICHS, Bismutum subaceticum FRERICHS, 

CH3COOBiO 
ist ein nach besonderem Verfahren hergestelltes basisches Wismutacetat. WeiBes, auBers" 
feines und zartes Pulver, geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser. 

TVirkung: Antisepticum, Adstringens. 



Wismut. 

Anwendung: Streupulver, 5-10-20%ige Salben. 
Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Basisches Wismutgallat, Dermatol, Bismutum subgallicum, 

C6~(OH>aCOOBi (OH)2' 

345 

Darstellung: Reines Wismut wird in Salpetersii.ure gelost, die Losung eingeengt. Nach 
dem ErkaJten wird verdiinnte Essigsii.ure zugegeben bis sich das Wismutnitrat gelost hat. 
Dieser Losung wird eine wii.sserige Losung von Gallussii.ure zugegeben. Der Niederschlag 
wird gesammelt, gewaschen und getrocknet. Gelbes, amorphes, geruch. und geschmack
loses, in Wasser, Alkohol, Ather unlosliches Pulver. Gehalt an Wismut mindestens 46%. 

Wirkung: Schwach antiseptisch, Granulationsbildungen fordernd, aus
trocknend. 

Anwendung: Bei akuten Ekzemen, Intertrigo, Balanitis, Herpesausbriichen, 
mcus cruris, Verbrennungen usw. Als Streupulver rein oder mit Talkum aa, 
als 100f0ige Salbe oder Paste. 

Hersteller des wortgeschiitzten "Dermatol": LG.-Farbenindustrie A.G., 
Leverkusen a. Rh. 

Handelsform: AuBer der reinen Substanz 20% Dermatol-Streupulver zu 
25, 50, 100 g. 

PuZvis inspersorius cum Bismuto subgallico. 
Streupulver mit BismuJum subgallicum. 

Rp. Bismuti subgallici • • • . • • 20,0 
Talci pulv. . ........ 20,0 
.Amyli Tritici . . . . . . . . 10,0 

Wismutsubnitrat, basisches Wismutnitrat, Bismutum subnitricum. 
Die Zusammensetzung entspricht nach THOMS ungefii.hr der Formel: 4 NOaBiO + BiOOH + 4 (oder 3) H 20. Es wird dargesteUt, indem krystallisiertes Wismutnitrat in siedendes 

Wasser eingebracht wird. Der Niederschalg wird gewaschen und getrocknet. WeiBes, 
mikrokrystallinisches Pulver, das geruchlos ist und angefeuchtetes Lackmuspapier rotet. 
Es iet unloslich in Wasser, loslich in Salpeter- und Salzsii.ure und verdiinnter Schwefel-
sii.ure. 70,8---73,5% Wismut. . 

Wirkung: Leicht antiseptisch, adstringierend; bildet auf Wunden und Ge
schwiire als Streupulver verwendet, einen fest anhaftenden V"berzug, der 
sekretionsbeschrankend wirkt. 

Anwendung: Als Streupulver rein oder 20o/aig mit Talkum gemischt, aIs 
Salben lO%ig. . 

Unguentum Bismuti, Wismutsalbe. 
Rp. Bismuti subnitrici. • • • 5,0 

Unguenti lenientis. . . . 20,0 
Unguentum Bismuti NEISSEB. Wismutsalbe nack NEISSEB. 

Rp. Bismut. subnitrici 
Zinc. oxydati aa.. 0,6-3,0 
Ungt. lenient. 
Ungt. e orei ali. ad. 30,0 

Epithelogen, BECKS Wismutpaste 
besteht aus: 30 Teilen Wismutcarbonat, 30 Teilen Wismutsubnitrat, 60 Teilen Vaselin, 
5 Teilen Paraffinsalbe und 5 Teilen weiBem Wachs. 

Bardella-Wismutbrandbinden nach v. BARDELEBEN 
sind Mullbinden mit Bismutum subnitricum, Zinc. oxydat. und Talkum bestreut; werden 
verwendet bei Verbrennungen, niissenden Ekzemen, Untersckenkelgesckwuren undals Nabel
verband bei Neugeborenen. 

Basisches Wismutsalicylat, Wismutsubsalicylat, Bismutum subsalicylicum, 
C6H4(OH)COOBiO. 

WeiBes, geruch- und geschmackloses, in Wasser und in .Alkohol unliisliches Pulver. 
Gehalt mindestens 56,4% Wismut. 

Wirkung: Adstringierend und schwach antiseptisch. 
Anwendung: Wundbehandlung. 
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Tribromphenolwismut, Xeroform, Bismutum tribromphenylicum, richtiger 
Bismutum tribromphenolicum, (CSH2BrsO)2BiOH + Bia0s' 

Es wird dargestellt durch Umsetzen einer Lasung von Wismutnitrat in verdiinnter Essig. 
saure mit einer Lasung von Tribromphenolnatrium. Feines, schweres, citronengelbes bis 
schmutzig orangegelbes Pulver, fast geschmack- und geruchlos, unlaslich in Wasser, Alkohol 
und anderen organischen Lasungsmitteln. Lichtbestandig, sterilisierbar. 

W irkung: Austrocknend, adstringierend, antiseptisch (Phenolkomponente), 
schmerzlindernd, desodorierend, epithelisierend. 

Anwendung: Rein oder mit Talkum gemischt (50%) als Streupulver, 
5-10-20%ig als Salben oder Pasten. Bei nassenden Ekzemen, bei Inter
trigo, Balanitis, Verbrennungen, Unterschenkelgeschwiiren usw. 

Hersteller des wortgeschiitzten Xeroforms: Chemische Fabrik von Heyden, 
Dresden-Radebeul. 

Handelsform: Streudosen zu 5, 10, 25, 100 g. 

Bismutose, eine WismuteiweiBverbindung mit etwa 22 0/ 0 Wismut und etwa 
66 0/ 0 EiweiBstoffen. 

Es wird hergestellt, ind€m kIystallisiertes Wismutnitrat in gesattigter Natriumchlorid
lasung gekst wird. Die Lasung wird dann einer Lasung von Eieralbumin zugegeben. Die 
ausgeschiedene Masse wird gekocht, abgesaugt und gewaschen. Ein weiBes geschmackloses 
Pulver, in Wasser unlaslich, in verdiinnter Alkalilauge Wslich. 

W irkung: Adstringierend. 
Anwendung: Als Streupulver. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 25, 50, 100, 250 g. 

Crurin, Chinolin-Wismutrhodanid, Bi(SCN)s + 2 C9H7N • HSCN. 
Darstellung erfolgt durch Lasen von Wismutnitrat und Kaliumrhodanid in Wasser. 

Diese Lasung wird tropfenweise unter Umriihren einer Chinolinrhodanidlasung zugefiigt. 
Der rote Niederschlag wird gewaschen und getrocknet. Karniges, rotgelbes Pulver, etwas. 
scharf riechend, unlaslich in Wasser, Alkohol, Ather. Bei langerer Beriihrung mit Wasser 
entstehen heller gefarbte basische Wismutverbindungen. 

Wirkung: Adstringierend, antiseptisch, granulationsbildend, nicht ohne 
Reizwirkung. 

Anwendung: Als Streupulver aa mit Amylum bei Unterschenkelgeschwiiren. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkus:m a. Rh. 
Handelsform: Crurin purum und Crurin-Streupulver, dieses in OP zu 25, 

50, 100 g. 

Helkomen, basisches dibrom-p-oxynaphtholsaures Wi smut, 
C1oH 4B2(OH)COOH, 
ein fein gelbliches, geruchloses, in Wasser unlosliches Pulver. 

W irkung: Antiseptisch und adstringierend. 
Anwendung: Streupulver und Salben. 
Hersteller: Gedeon Richter, Budapest. 

Noviform, tetrabrombrenzkatechin-Wismut, (C6B402)2BOH 
wird dargestellt, indem eine angesauerte Lasung von Wismutnitrat zu einer Lasung von 
Tetrabrombrenzkatechin und Natriumhydroxyd zugegeben wird. Nach vorsichtigem Er
warmen wird der Niederschlag gesammelt, mit Wasser und Alkohol gewaschen und ge
trocknet. Feines gelbes, geruch- und geschmackloses, in Wasser, Alkohol, Ather unliisliches 
Pulver. 32% Wismutoxyd. Es ist ein Xeroform, bei dem die Phenolgruppe durch die Brenz
katechingruppe ersetzt ist. 

Wirkung: Dem Xeroform ahnlich, schwach antiseptisch, austrocknend, 
sekretionsvermindernd. 

Anwendung: Als Streupulver rein oder gemischt mit Talkum, als 
2-5-1O%ige Salbe. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyd\;ln, Dresden-Radebeul. 
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Handelsform: Schachteln zu 10 g, Dosen zu 25 und 100 g, Streuflaschen zu 
5 g. Noviformsalbe 50J0. OP zu 5 und 50 g. 

Thioform, basisches Wismutdithiosalicylat, 
wird erhalten durch Einwirkung von Natriumdithiosalieylat auf Wismutnitrat bei Gegen
wart von Natriumhydroxyd. Gelbbraunes, geruehloses, in Wasser unlosliches Pulver. 

Wirkung: Stark austrocknend, sekretionsbeschrankend. 
Anwendung: Als Streupulver, als 100f0ige Salbe bei nassenden Ekzemen, 

bei Unterschenkelgeschwuren. 
Hersteller: Speyer & Grund, Frankfurt a. M. 

Milanol, basisches Wismutsalz des sauren Malonsauretrichlorbutylesters, 
[0013 . 0(OH3)20 . 00 . OH2000hBiOH. 

WeiBes in Wasser unlosliches, in Chloroform liisliches Pulver. Etwa 60% Wismut. 
W irkung: Adstringierend, juckstillend. 
Anwendung: Als Puder, Salben bei Ekzemen. 
Hersteller: Attenstiidt & Redeker, Hemelingen. 

Combustin, 
eine Salbe enthalt 2% einer Wismutverbindung, wahrseheinlich Subnitrat, Starke, Zink
oxyd, eine Aluminiumverbindung (0,3%), etwas Borsaure und Perubalsam. Die Grund
lage ist eine mit einem waehsartigen Stoff versetzte Vaseline. 

Wirkung und Anwendung: Verbrennungen, Ekzeme, Ulcus cruris. 
Hersteller: Ohemische Fabrik Fahrbrucke i. S. 

Lyssiasalbe 
enthalt angeblich Bismut. oxyjodat, Dioxyehinolin sulf., Bals. peruvian., Acid. carboli
cum, Extr. Hamamel., 01. Cacao, Zinc. oxydatum, Amylum, Nafalan, Adeps Lanae, Vaselin. 

Hersteller: Fabrik chemisch-pharmazeutischer Produkte, Wiesbaden. 

Bor nnd seine Verbindnngen. 
Bor 

kommt in der Natur vor als Borsaure und in Form von Salzen derselben. 

Borsaure, Acidum boricum, Acidum boracicum, B(OH)3~ 
wird aus den in den vulkanischen Gegenden Toskanas der Erde entstromenden, Borsaure 
enthaltenden Dampfen gewonnen. In Deutschland stellt man Borsaure aus dem Pander
mit her, einem in Kleinasien vorkommenden, hauptsachlich aus Calciumborat bestehenden 
Mineral. 

Farblose, geruchlose, sieh fettig anfiihlende Krystallschuppen oder ein feines weiBes 
Pulver von sauerlichem Geschmack, lOst sich in 25-30 Teilen kaltem oder 3--4 Teilen 
siedendem Wasser, auch in 20 Teilen Alkohol oder 5 Teilen Glycerin; in Ather ist sie wenig 
lOslich. Bei langerem Erhitzen auf 100-105° wird Wasser abgegeben, und es entsteht 
Metaborsaure (HB02 ). Bei weiterem Erhitzen auf 140-160° gibt die Metaborsaure weiter 
Wasser ab, und es bildet sich Pyroborsaure H 2B.07, eine glasartige Masse. Wasserige 
Losungen roten Lackmus nur undeutlich, nach Zusatz von Glycerrn wird die saure Reaktion 
deutlicher. 

Wirkung: Mildes, keimtotendes, hauptsachlich aber entwicklungshemmendes 
Mittel, mit entzundungswidrigen Eigenschaften (HERMANN), die auf Entquellung 
des entzundeten Gewebes beruhen. Auch keratoplastische Eigenschaften gehoren 
ihr an. Da die schwach dissoziierte Saure kaum atzend wirkt, so schadigt sie 
in keiner Weise die Gewebe und kann auch an empfindlichen Schleimhauten, 
z. B. zu Blasenspulungen, verwendet werden, ohne unangenehme subjektive 
Erscheinungen auszu16sen. Obgleich die Borsaure nicht ganz ungiftig, kommt, 
wie sie in der Dermatologie verwendet wird, eine Vergiftungsgefahr kaum 
in Frage. 

Anwendung: 2-30J0-Losungen (40J0ige Losungen fallen bei einer niederen 
Zimmertemperatur schon aus) zu Umschlagen. Harnrohren- und Blasenspulungen. 
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Borsaure gepulvert lO-20-300f0ig mit Talkum gemischt, als Wundstreupulver 
gegen FuBschweiBe. 5-10-200f0ig als Salben und Pasten. 

Boroglycerin~ Acidum glycerinoboricum, Glycerinborsaure. 
Borsaure und Glycerin werden im Sandbade erhitzt, auf Glasplatten ausgegossen und 

getrocknet. Die dann abgestoBene hellgelbe durchsichtige Masse ist leicht 16slich in Wasser 
und Alkoho1. 

Wirkung: Mildes, keimtatendes Mittel. 
Anwendung: In etwa 5%iger wasseriger Lasung. 

Borsalbe, Unguentum Acidi borici, Vaselinum boricum. 
1 Teil Borsaurepulver mit 9 Teilen weiBer Vaseline feinst verrieben. 
Wirkung: Antiseptische, Uberhautung fardernde Salbe. 

Borsyl, 
ein SchweiBpuder, der aus Borsaure, borsauren Alkalien und Cetylalkohol bestehen solI. 

Hersteller: Borsyl, chemische Fabrik, Dahme i. M. 

Lanolimentum Boroglycerini. 
Borglycerin- Lanolin. 

Rp. Acid. boric .. . 
Glycerini ... . 
Aquae .... . 
Paraffin. solid. . 
Paraffin. liquid .. 
Adipis Lanae . 
01. Bergamott. 
01. Citri . . . . 

1,0 
4,0 

20,0 
20,0 
30,0 
5,0 
0,5 
0,5 

Pasta aseptica. Aseptische Paste. 
Rp. Acid. salicylici 0,5 

Acid. boric. . 5,0 
Zinc. oxydat. 10,0 
Vaselin.. . . . 34,5 

Byrolin, 
ein aromatisiertes Borglycerinlanolin. 

Pulvis inspersorius c. acido borico. 
BO'i'streupulver. 

Rp. Acid. boric. pulv. . . 
Talc ........ . 
Amyl. Oxyzae pulv. . 

Solutio boro-saUcylica. 
Bor-Salicylsdurelo8ung. 

Rp. Acid. boric. 

5,0 
10,0 
35,0 

Acid. salicyl. aa 1,2 
Aq. dcstillat. . . . . . .197,6 

Unguentum boroglycerinatum. 
Bor-Glycerinsnlbe. 

Rp. Acid. boric.. . 
Glycerini 
Ungt. Paraffin. au.. 
Adip. Lanae . 

2,5 

6,25 
8,0 

Hersteller: Dr. Graf & Co., Berlin-Schaneberg. 

Natrium (bi) borat, Natriumpyroborat, Natriumtetraborat 1, Borax, Natrium 
boracicum, biboracicum, Natrium(bi)boricum, Na2B40 7 + lO H20. 

Beim Erhitzen der Borsaure auf 140-150° bildet sich Pyro- und Tetraborsaure. Das 
Natriumsalz dieser Saure findet sich in dem als Tinkal bezeichneten Mineral, aus dem es 
durch Umkrystallisieren gewonnen wird. Auch durch Umsetzen des Pandermit (s. Bor
saure) mit Soda bei Gegenwart von Wasserdampf im Autoklaven wird es hergestellt. 

WeiBe, harte Krystalle, krystallinische Stucke oder Pulver, schmilzt beim Erhitzcn 
im Krystallwasser und geht beim weiteren Erhitzen in eine glasige Masse uber. Borax lOst 
sich in ungefahr 25 Teilen Wasser von 15°, in 0,5 Teilen siedendem Wasser, reichlich auch 
in Glycerin, ist aber in Alkohol nahezu unloslich. Die wasserigen L6sungen blauen Lackmus
papier. L6sungen von Borax und Glycerin zeigen gegen verschiedene Indikatoren saure 
Reaktion. 

Wirkung: Borax hat eine schwach antiseptische und entwicklungshemmende 
Eigenschaft. Durch hydrolytische Dissoziation hat Borax sowohl milde Alkali
wirkung als auch Borsaurewirkung. Infolge der Alkaliwirkung eignet es 8ich 
als Zusatz zu hartem Wasser (s. S. 297) und als Entfettungsmittel bei Hyper
sekretion der Talgdriisen (Seborrhoea oleosa). AuBerdem hat es hornschicht-

1 Die Bezeichnung Natriumtetraborat kann zu Verwechslungen Veranlassung geben 
mit einem anderen Praparat, das auch als Natrium tetraboricum bezeichnet wird, dem sog. 
neutralen Borax S. u. 
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lOsende Eigenschaften und ist daher ein mildes Schalmittel bei Sommer
sprossen und anderen oberflachlichen Hyperpigmentierungen. 

Anwendung: Als 2-5°/oige Losungen zu Waschungen, 1/2-1 TeelOffel auf 
eine Wa,schschiissel Wasser, urn hartes Wasser weich zu machen. 1O-20%ige 
Losungen in Glycerin zum Bepinseln von Sommersprossen und anderen Hyper
pigmentationen. In der gleichen Verordnungsweise auch bei Erkrankungen der 
Mundschleimhaut, besonders solcher infektioser Natur, wie Soor. 

Neutraler Borax, Natrium boricum neutrale, Natrium tetraboricum, 
womit ein Gemisch von Borax lUld Borsaure verstanden wird. Je 1 Teil Borax lUld Bor
saure werden in 1 Teil Wasser gelOst (heiB) lUld zur Trockne eingedampft. 

Wirkung: Leicht antiseptisch, adstringierend, noch reizloser als Borax, 
dessen Alkalescenz hier genommen ist. 

Kaiserborax, 
eine besondere Handelsmarke des Borax, die den FordeIlUlgen des Arzneibuches geniigt. 

Antorin 
solI 10% Borsii.ure, 3% Weinsaure, 1% Gaultheriaol, 2% Fruchtather lUld 84% Rosen
spiritus enthalten. Gegen iibermaBige SchweiBabsonderung. 

Hersteller: H. Noffke, Berlin SW. 

Kohlenstoft'. 
Von den verschiedenen Abarten des Kohlenstoffes, Diamant, Graphit und 

amorphe Kohle, finden nur Graphit und amorphe Kohle arzneiliche Verwendung. 

Gereinigter Graphit, Graphites depuratus. 
Graphit als Mineral findet sich eingesprengt im Urgestein in derben schuppigen oder 

dichten krystallinischen Massen in Bohmen, Mahren, Bayern, England, Ceylon usw. Kiinst
Hcher Graphit scheidet sich beim Erstarren von geschmolzenem kohlenstoffreichen Eisen 
an der Oberflache der BlOcke aUs (Hochofengraphit). Der natUrliche Graphit fiihlt sich 
zart lUld fettig an lUld fii.rbt stark abo Hochojengrophit bildet ein glanzend grauschwarzes, 
schuppiges Pulver. Gereinigt wird Graphit, indem er erst geschlemint, mit Wasser aus
gekocht lUld dann in leichter Warme mit einer verdiinnten MischlUlg von Salpetersa.ure 
lUld Salzsa.ure behandelt wird. Der gereinigte Graphit ist ein feines grauschwarzes, schliipfrig 
anzufiihlendes Pulver, das auf Papier abfa.rbt, beim Erhitzen auf Platinblech nicht schmilzt 
und nur schwiepg verbrennt. Es ist in den gewohnlichen Losungsmitteln, auch in Sauren 
lUlloslich, an Atzlauge gibt es meist etwas Kieselsaure abo 

Wirkung und Anwendung: AuBerlich in Salben oder Puder als austrocknendes 
Mittel. Frillier besonders bei herpetischen Krankheiten empfohlen. 

Gepulverte Holzkohle, Carbo Ligni pulveratus. 
Die gewohnliche Holzkohle wird durch Verkohlung von Holz lUld Holzabfallen in Meilern 

lUld Retorten gewonnen, besonders aus Fichten- und Buchenholz. Diese Holzkohle erhitzt 
man in einem eisernen oder irdenen GefaB lUlter VerschluB so lange zum Gliihen, bis keine 
Dampfe mehr entweichen. Die so zum zweiten Male gegliihte Kohle wird dann gepulvert 
und bildet ein rein schwarzes Pulver, das beim Erhitzen ohne Flamme verbrennt lUld dabei 
eine grauweiBe aIkalische Asche hinterlaBt. 

Tierkohle, Carbo animalis, medicinalis, Blutkohle. 
Unter der BezeichnlUlg "Tierkohle" kommen verschiedene durch Verkohlung tierischer 

Stoffe, besonders von Knochen, Fleisch und Blut gewonnene Kohlen in den Handel. Ge
wohnlichversteht man lUlter Tierkohle die Knochenkohle; die arzneilich benutzte Tierkohle 
ist gewohnlich eine Blutkohle. Zu ihrer Herstellung wird frisches Blut mit gereinigter Pott
asche und krystallisiertem Natriumcarbonat gemischt lUld die Mischung in einem eisernen 
Kesselzur Trockne eingedampft. Die trockene Masse wird dann in einen eisernen Tiegel 
gebracht lUld so lange erhitzt, bis keine Diiompfe mehr entweichen. Nach dem Erkalten 
wird die Kohle gepulvert, abwechselnd mit heiBem Wasser, verdilnnter Saizsiilure und 
zuletzt wieder mit heiBem Wasser gewaschen. Nachdem alle Saure ausgewaschen ist, wird 
die Kohle nochmals getrocknet. Schwarzes, sahr wenig glanzendes Pulver. 
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Die fein verteilte Kohle hat in einem sehr hohen Grade die Fahigkeit in Wasser geli:iste 
oder auch fein suspendierte Stoffe zu adsorbieren, eine Eigenschaft, die zum Entfarben von 
Fliissigkeiten in Chemie und Technik vielfach benutzt wird. Nach WIECHOWSKIS Unter
suchungen werden Gifte wie z. B. Phenol, Strychnin, Morphin, Bakterientoxine usw. von 
Kohle, wenn sie in geniigender Menge genommen wird, so vollsta.ndig und anhaltend 
adsorbiert, daB die Giftkohlenmischungen sowohl im Darm wie subcutan vollig ungiftig 
sind. Auf Grund dieser Untersuchung ist zu verstehen, daB Zufuhr von Kohle, etwa 10 
bis 30 g und mehr als wa.sseriger Brei, auch im Magen-Darmkanal vorhandene Gifte, irri
tierende Stoffe und auch wohl Bakterien binden und unschadlich machen kann, zumal 
wenn durch nachfolgende Abfiihrmittel die Kohle mit ihren adsorbierten Giften rasch a us 
dem Darm entfernt wird. 

Die Adsorptionskrajt eines Kohlenpra.parates kann man in folgender Weise feststellen: 
0,5 g der bei 1200 getroclrneten, fein verriebenen und gesiebten Kohle werden in einem 
geschlossenen Glasstopfenglas mit einer L6sung von 0,15 g Methylenblauhydrochlorid 
Merck in 100 ccm Wasser 1 Minute lang geschiittelt. Die blaue Fa.rbung der L6sung muB 
dann vollig verschwunden sein. Zur besseren Erkennung der Entfa.rbung kann man durch 
Asbest oder Glaswolle filtrieren, nicht aber durch Filtrierpapier, da dieses noch vorhandenen 
Farbstoff zuriickhalten kann. 

In der Dermatologie wendet man es an bei Krankheitsbildern, die in dem Verdacht 
stehen, durch intestinale Intoxikationen hervorgerufen zu sein, wie z. B. Urticaria, 
Erytheme usw. 

Es wird eine gauze Auzahl von Spezialpra.paraten von Kohle hergestellt, bei denen 
besonderer Wert auf hohes Adsorptionsvermogen gelegt wird.l 

Carbo medieinalis "Ingelheim" kommt in den Handel in Bauteln mit 50, 100, 20;), 500 g 
und als Tabletten zu 0,25 gals OP mit 25 und 50 Tabletten. 

Carbo medieinalis Merck ist infolge ihrer besonderen Herstellung eine sehr energisch 
adsorbierende Kohle, die in Form von Pulver, Granulat und Kompretten in den Handel 
kommt. Man gibt 2-3 EBlMfel in Wasser, Kindern 1-2 Teel6ffel mehrmals. Von dem 
Granulat 1/2-1 Teel6ffel, von den Kompretten 1-2 Stiick zu 0,5 g. 

Handelsform: Ais Pulver OP zu 25, 50, 100, 250, 500 g; als Gra.nulat 25, 
100 g; als Kompretten zu 0,1 g mit Silber uberzogen OP mit 50 StUck, zu 
0,25 g, OP mit 20, 25 und 50 Stuck. 

Yxin 1. Kohle (Gtanulat), 
ein Kohle-Bolus-Pra.parat mit etwa 10/ 0 Silber, und Sinon als Goschmackskorrigens. 

Hersteller: Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br. 
Von anorganischen Verbindungen des Kohlenstoffes ha.t fUr die Dermatologie 

nur noch Bedeutung das 

Kohlendioxyd, Acidum carboni cum, Kohlensaureanhydrid, CO2, kurz als 
"Kohiensaure" bezeichnet. 

Es findet sich in freiem Zustande in der atmospha.rischen Luft zu etwa 0,04%. Es ist 
weiter enthalten in vielen Mineralquellen und Solen, oft bis zu 90 Vol.-% in diesen Wassern 
gel6st. In vulkanischen Gegenden entstromt es gasformig der Erde, so in der Eifel, im Rhein
land, bei Sondra in Sachsen-Koburg, in der bekannten Hundsgrotte in Neapel usw. Ge
bunden kommt es in der Natur hauptsa.chlich vor als Calciumcarbonat im Kalkstein, 
Kreide, Marmor, Kalkspat, ferner als Natrium-, Baryum-, Strontium-, Magnesium-, Zink-, 
Mangan- und Eisencarbonat_ 

1m groBen wird Kohlendioxyd aus den natiirlichen Kohlensa.urequellen gewonnen, in 
Deutschland besonders in Honningen im Rheinland, ferner durch Verbrennen von Kohle 
(Koks) und durch Gliihen von Kalkstein beim Brennen desselben. Das Gas wirdzuna.chst 
mit Wasser gewaschen, dann mit Kaliumcarbonatli:isung in Beriihrung gebracht. Hat die 
Kaliumcarbonatlosung geniigend Kohlensa.ure aufgenommen, wobei sich Kaliumbicarbonat 
bildet, so wird sie erhitzt. Unter Riickbildung von Kaliumcarbonat wird Kohlendioxyd 
frei, das durch Calciumchlorid getrocknet in Stahlflaschen hineingepreBt wird. 

In den Handel kommt das Kohlendioxyd durch starken Druck (30 Atmospha.ren bei 0 0) 

verfliissigt, als "jliissige Kohlensaure" in Stahlflaschen, die amtlich auf einen Druck von 
250 Atm. gepriift sind. Die Priifung dieser Stahlflaschen ist alle 3 Jahre zu wiederholen. 

Kohlendioxyd ist ein farbloses, nicht brennbares, Verbrennung und Atmung nicht 
unterhaltendes Gas, von sauerlichem, stechendem Geruch und Geschmack. Feuchtes 

1 "Yxin" ist ein ReaktiollSprodukt aua Silberoxyd und Starke, das unter Einwirkung 
eines zugesetzten Enzyms kolloides Silber, Sauerstoff und Glucose abspaltet. 
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Lackmuspapier wird vorubergehend .gerotet. Es ist 1,52 mal schwerer als Luft. In Wasser 
ist es ziemlich leicht lOslich, noch leichter lOslich in Alkohol, Benzin und anderen Kohlen
wasserstoffen. Durch Erhitzen kann die Kohlensaure aus ihren wasserigen Losungen wieder 
herausgetrieben werden. 

Das fliissige Kohlendioxyd ist ,eine farblose Flussigkeit, die bei - 78° siedet. Der Druck 
den das flussige Kohlendioxyd ausubt ist bis 31° lediglich abhangig von der Temperatur. 
Er betragt bei + 5° = 40,5, bei + 20° = 58,5, bei + 30° = 73 Atm. Uber 31° hinaus ist der 
Druck sowohl von der Temperatur als auch von dem Grade der Fullung der Flasche ab
hangig. Es kann gefahrlich werden Kohlensaureflaschen tiber 31° hinaus zu erwarmen. 
Man soIl die Flaschen moglichst bei einer mittleren Temperatur von 15-20° aufbewahren. 

LaBt man flussige Kohlensaure aus der Stahlflasche in einen Sack aus Leder oder W oIl
stoff einstromen, so wird durch die entstehende Verdunstungskii.lte das Kohlendioxyd fest 
und die "feste Kohlensaure" als schneeige Masse in dem Sack zurtickgehalten. Der Ubergang 
von dem flussigen in den festen Zustand erfolgt etwa bei - 70°. Mit Ather oder Aceton 
ubergossen bildet die feste Kohlensaure eine breiige Masse, die als Kaltemischung dient. 

Die feste Kohlensaure vergast allmahlich an der Luft ohne vorher zu schmelzen. PreBt 
man sie zu Stucke und schlagt man diese in wollene Tucher, so kann man die feste Kohlen
saure mehrere Stunden lang halten. 

Da festes Kohlendioxyd stets von einer Gasschicht umgeben ist, so kann man es trotz 
seiner niedrigen Temperatur kurze Zeit zwischen die Finger nehmen, wenn man es nich t 
driickt. Bei starkerem Druck ruft es akute Erfrierungen hervor, worauf seine therapeutische 
Verwendung in der Dermatologie beruht. 

Wirkung: Feste Kohlensaure mit Druck auf die Haut gebracht bringt diese, 
wie schon erwahnt, zum Gefrieren. Ais Folge k6nnen Erytheme, blasige Ab
hebungen und Nekrosen entstehen. Der Grad der Einwirkung ist von dem 
angewandten Druck und der Zeitdauer abhangig. Durch die Erfrierung gelingt 
es, gewisse pathologische Bildungen, besonders solche von Geschwulstcharakter 
wie Warzen, Navi, Angiome, Kankroide u. dgl. teils mit teils ohne Narben
bildungen zu beseitigen. 

Anwendung: Die Anwendung der festen Kohlensaure erfolgt mit Hilfe 
besonderer Instrumentarien, die es gestatten der festen Kohlensaure besondere 
fUr den einzelnen Fall gewiinschte Form zu geben. Naheres ist dariiber a.n 
geeigneter Stelle des Handbuches nachzusehen. 

Silicium uud seine Verbindungen. 
Silicium 

kommt in der Natur nur in Verbindung mit Sauerstoff als Kieselsaure und als Salze dieser 
Saure vor. Die Kieselsaure gehort wahrscheinlich zu den unentbehrlichen Bestandteilen 
des tierischen Organismus. Sie findet daher therapeutische Verwendung bei Krankheiten, 
bei denen sich eine Verarmung des Korpers an Kieselsaure nachweisen laBt, wie bei Tuber
kulose und bei Erkrankungen im Greisenalter, z. B. Pruritus senilis, Ekzeme usw. 
Ferner hat LUITHLEN festgestellt, daB bei Einspritzungen von Kieselsaure unter die Haut 
oder in die Blutbahn die Haut auf Entzundungsreize viel schwaJher als sonst reagiert 
(Kolloidtherapie) . 

Siliciumdioxyd, Kieselsaureanhydrid, Si02 
findet sich in den Halmen von Grasern, im Schilfrohr, in den Schachtelhalmen, im Bambus
rohr als Festigungsmittel. 

Gereinigte Kieselgur, Terra silicea purificata, Kieselerde, Infusorienerde, 
besteht aus den Schalen abgestorbener Kieselalgen (Diatomeen). Man findet die rohe Kies el
gur als machtige Ablagerungen fruherer Seen in der Luneburger Heide, in der M'1rk Branden
burg (in Berlin), in Bohmen, in Australien und noch an anderen Stellen. Zur R3inigung 
wird das Rohprodukt mit verdunnter Salzsaure gekocht, mit Wasser geschlammt, gewaschen 
und gegltiht. 

Sie stellt ein feines weiBliches Pulver dar mit den Eigenschaften des reinen Silicium
dioxyds .. das leicht Feuchtigkeit aus der Luft annimmt. Mikroskopisch lassen sich noch die 
Kieselschalen der Diatomeen erkennen. 

Wirkung: Wegen ihrer Fahigkeit Fliissigkeit aufzunehmen wird die Kiesel
gur zum Austrocknen von nassenden Hautleiden benutzt. . 

Anwendung: HauptsachIich als Pasten. 
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UNNAS Kieselgur-Zinkpaste: 
Rp. Terrae siliceae •.... 5,0 

Zinc. oxydat. ....... 25,0 
01. benzoinat. e Resina . . . 10,0 
Adipis. benzoinat. e Resina. • 60,0 

Mittels Kieselgur lind Milchsaure stent man auch eine Milchsaure-Paste 
zu Xtzzwecken her. 

Gelante Kieselsaure, Aeidum silieieum praeipitatum, Acidum silieieum via 
humida paratum, Silieea praeipitata, . Metakieselsaure, ~Si03' 

Wasserglaslosung (Liquor Natrii silicici) wird mit Wasser verdiinnt und mit Salzsaure 
versetzt bis eine Probe mit Dimethylaminazobenzol versetzt deutlich rot wird.· Die Mischung 
wird dann zur Trockne verdampft. der Riickstand mit warmem Wasser bis zum Verschwinden 
der sauren Reaktion ausgewaschen. Die Kieselsaure wird dann abgepreBt, getrocknet und 
zerrieben. 

Zartes weiBes sehr leichtes. Pulver, unloslich in Wasser, leicht ]OsHch in Natronlauge. 

Aeidum silieieum pultiforme 
ist eine nur abgepreBte, gewaschene. aber nicht getrocknete Kieselsaure. 

Siliead 
war eine SalbengrundJage, die aus obiger nicht getrockneter Kieselsaure bestand. 

Neben der gefallten Kieselsaure laBt sich noch eine gelOste durch Dialyse gewinnen. 
Da frisch gefallte Kieselsaure auch in Salzsaure leicht Hislich ist, so fiigt man einer Natrium
silikatlOsung verdiinnte Salzsaure zu. Es tritt keine Fallung ein. Durch Dialyse kann 
man das entstandene Natriumchlorid und die iiberschiissige Salzsaure entfernen. Die so 
erhaltene reine KieselEaurelOsung kann durch Eindampfen konzentriert werden, wobei sie 
jedoch leicht die Form einer Gallerte annimmt. 

Natrium silieieum purissimum (Merck), 
bei Pruritus senilis 0,5-1,0-2,0 ccm l%iger Losung jeden 2. bis 3. Tag in die Vene. 1m 
ganzen 6 Einspritzungen. "MBK"-Amphiolen mit 0,01 g in 1 ccm und 0,02 g in 2 ccm. 

Salusil, 
€lin pulverformiges Kieselsaure- Gel, das auf elektroosmotischem Wege gewonnen wird. 
Staubfeines weiBes Pulver. Jodsalusil enthalt 1% freies Jod; ein Jodoformersatz. E.-T.
Salusil wthii.lt 5% basisches Aluminiumacetat. Austrocknendes Antiseptikum. 

Hersteller: Chemische Fabrik Bram-Oelzschau b. Leipzig. 
Fissan, 

eine Substanz, die aus ]Y.IilcheiweiB, Diatomeen und einem bestimmten Kieselsaurederivat, 
einem basischen Siliciumfluorid besteht. Letzteres kann groBe MElngen Wasser aufnehmen, 
ohne zu verklumpen und feucht zu werden. Weiter hat es eine auBerordentlich groBe Ober
flache 150 qm pro Gramm, und das Raumvolumen eines Kilogramms betragt 20 Liter. 

Wirkung: Sehr reizloses Ekzemmittel, das aber auch bei anderen Hautleiden 
Z. B. parasitarer Art u. dgl. Verwendung findet. 

Anwendung: Es ist erhaltlich als Fissan-Schuttelmixtur (mit Glycerin emul
giert), als Fissan-Ol in einer sich nicht zersetzenden Olemulsion. Ais Fissan
Puder, Fissan-Schweif3puder (mit besonders hohem Gehalt an Diatomeen). 
Als Fissan Paste, die keine Vaseline enthalt und eine MilcheiweiB-Fettemulsion 
darstellt. 

Hersteller: Deutsche Milchwerke A.G., Zwingenberg (Hessen). 
Silaeid, _ 

eine 2%ige Losung von kolloider Kieselsaure in Ampullen zu -1,1 ccm. 
W irkung: Wird als· unspezifisches Reizmittel verwendet. 
Anwendung: Ais intramuskulare Einspritzung bei Furunkulose, gonor

rhoischen Komplikationen usw. 
Hersteller: Lecinwerke, Dr. Laves, Hannover. 
Silieol, 

eine an EiweiB (Pseudonuclein) adsorbierte Kieselsa.ure (20%) zur innerlichen Verabreichung. 
W irkung: Bei chronischen Hautleiden, besonders des Greisenalters. 
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Anwendung: lnilerlieh in Tabletten mit je' 0,1 g Kieselsaurekolloid, 3mal 
tagl. 1-2 Tabletten. 

Hersteller: Leeinwerk, Dr. Laves, Hannover. 
Siliquid, 

eine durch Kochen. sterilisierbare kolloide Liisung von Kieselsa.ure (0,25%). Die Liisung 
besitzt einen hohen Disparsita.tsgrad, ist neutral, frei von Schutzkolloiden; geruch- und 
geschmacklos. 

Wirkung: Wie andere Kieselsaurepraparate. 
Anwendung: 5-10 Tropfen mehrmals tagl. oder intravenos aIle drei Tage 

von 1 eem steigend auf 2-5 eem. ' 
Hersteller: C. F., Bohringer & Sohne, G. m. b. H., Mannheim-Waldhof. 
Handelsform: OP mit 20 und 50 g; OP mit '5 Ampullen zu je 5 eem. 

Silistren, Orthokieselsauretetraglykolester, Si(OC~CH20H)4' 
Hellweingelbe, zii.he, nicht unzersetzt destillierbare Fliissigkeit mit etwa 10% Alkohol. 

Eigenartig angenehm und siiB schmeckend (18-20% Kieselsa.ure). 
Wirlcung: Wie andere Kieselsaurepraparate. 
Anwendung: 15-30 Tropfen, Kinder 6-15 Tropfen in Wasser, 3mal tagl. 

naeh dem Essen. 
Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 30 g. 
Silargel, 

Chlorsilber-Kieselsa.ure-Gel mit 0,5% Ag. WeiBes, geruchloses, fast geschmackloses Pulver, 
vollig reizlos und ungiftig. 

Wirkung und Anwendung: Als mild desinfizierendes, stark adsorbierendes 
Streupulver bei Gesehwiiren, Brandwund~n, infizierten Wunden, nassenden 
Ekzemen. 

Hersteller: Chemisehe Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Handelsform: Bleehdosen zu 25 und 100 g. 

Adsorgan, 
ist Chlorsilber-Kieselsa.ure-Gel und Silberkohle in aromatisierter und granulierter Form. 

Wirkung und Anwendung: Innerlieh bei Hautleiden, als deren Ursaehe man 
intestinale Intoxikationserseheinungen vermutet. 

Hersteller: Chemisehe Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP zu 25 und 50 g. 

Zinn 
Zinn und seine Verbindungen. 

kommt an Sauerstoff gebunden vor als Zinnstein (Kassiterit) in England (Cornwallis), 
Banca, Malacca, Peru, Australien und in Deutschland im sa.chsischen Erzgebirge bei Alten
berg, seitener in Verbindung mit Schwefel als ZinnkieB oder Stannin. Gewonnen wird 
das Metall aus dem Zinnstein durch R5duktion mit Kohle. 

SilberweiBes, gla.nzendes weiches Element von metallischen Eigenschaften. Schmelz
punkt 231;5°. Es ist an der Luft ziemlich besta.ndig und verbrennt erst bei hoher Tempe
ratur mit hellem weiBem Licht zu Zinno:x:yd. Wird Zinn auf 200° erhitzt, so wird es so 
sprooe, daB es gepulvert werden kann. 

Die arzneiliehe Verwendung des Zinns ist immer eine auBerst eingesehrankte 
gewesen. Das Metall hat erst in letzter Zeit wieder etwas lebhafteres thera
peutisehes Interesse auf Grund folgender Beobaehtungen erweekt. Man hat in 
Frankreich gefunden, daB die Arbeiter, die in Verzinnungswerkstatten tatig 
sind, nicht' an Furunkulose erkranken. Diese Erfahrung und die gelegentliche 
Verwendung von Zinnstaub als V olksmittel gegen Furunkulose veranlaBten 
ALB. FROUIN und R. GREGOmE die Wirkung des metallisehen Zinns und einiger 
Zinnverbindungen theoretiseh und praktiseh bei Staphylokokkenerkrankungen 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 23 
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zu untersuchen. Es wurde im Tierversuch £estgestellt, daB Zinn resorbiert 
wird, mag es eingegeben oder eingespritzt werden. 1m klinischen Versuch wurde 
ge£unden, daB es bei Staphylokokkenerkrankungen der Haut, bei Furunku
lose, Acne, Sykosis wirksam ist. Besonders bei allgemeiner Furunkulose soIl 
die Wirkung sem schnell eintreten. 

Es sind eine ganze Anzahl von Zinnverbindungen zur Behandlung oben
genannter Krankheiten in den Handel gekommen, bei denen es sich durchwegum 
Mischungen von fein verteiltem Zinn mit Oxydverbindungen des Zinns handelt. 

Lerastan 
enthii.lt neben metallisehem Zinn, bleifrei und in feinster kolloider Verteilung, eine "leieht 
resorbierbare" Sauerstoffverbindung des Zinns. AuBerdem enthalt das ProdUkt noeh Radix 
Bardanae, eine Droge, die auf Hautkrankheiten EinfluB haben solI. 

Anwendung: Kommt in den Handel alsTabletten, die in Wasser leicht zer
fallen. Man gibt in der Regel 3mal tagl. ~3 Tabletten, Kinder erhalten je nach 
dem Alter 2-3mal tag1. 1/ z bis 1 Tablette in Wasser. Die Dauer der Behandlung 
betragt etwa 10-14 Tage. Es empfiehlt sich das Mittel auch nach Abheilung 
cler .Furunkulose noch eiuige Z,eit weiter zu geben. 

Handelsform: OP mit 50 und'15 Tabletten zu 0,25 g. 
Hersteller: Chemische Fabriken Dr. Joachim Wiernik & Co. A.G., Berlin

Waidmannslust. 
Stannoxyl 

besteht aus bleifreiem Zinnoxyd und metallischem Zinno Kommt in den Handel als graue 
Pastillen von leicht metallischem, aber nicht unangenehmem Geschmack. Es erhalten Er
waehsene pro Tag 4-8 Stiick, Kinder 2-4 Stiick. 

Hersteller: Laboratoire Robert et Carriere, Paris. 
Stannosan, 

Tabletten, die neben geringen Mengen eines Oxyd metallisehes Zinn "in besonders aktiver 
Form" enthalten sollen. 3mal taglich 2---3 Tabletten, Kinder die Halfte . 
. - Hersteller: Chemisch-pharmazeutische Werke, Bad Homburg. 

Kalium, 
Kalium und seine Verbindungen. 

ein silberweiBes, stark glanzendes Metall, wird gewonnen durch Destillation aus einem Ge
misch von Kaliumcarbonat und Kohle, oder durch Einwirkung von Eisen auf Kalium
hydroxyd bei WeiBglut, oder durch Elektrolyse von geschmolzenem KaIiumchlorid oder 
Kaliumhydroxyd. Das blanke Metall oxydiert an der Luft sofort, wird blind undo iiberzieht 
sich mit einer Sehicht von KaIiumoxyd oder Kaliumhydroxyd. Auf Wasser gebracht, 
zerlegt es dieses sofort unter Bildung von Kaliumhydroxyd in Wasserstoff, der mit violetter 
Flamme verbrennt. In den Handel gelangt es in Kugeln von etwa 1 em Durehmesser, die 
unter reinem Petroleum aufbewahrt werdEn. 

Von Kaliumverbindungen interessieren. uns hier nur das Kaliumkarbonat 
und Kaliumhydroxyd. Bei manchen Kaliumsalzen, die ein hohes therapeutisches 
Interesse haben, wie Jodkalium, Bromkalium usw. hat das Kaliumion aIs solches 
keine pharmakologische Bedeutung, sondern nur dem anderen Ion. der be
treffenden Verbindung kommt diese zu. Ebenso hat auch beim Kaliumcarbonat 
und beim Kaliumhydroxyd, das Kaliumion keinen Auteil an der Wirkung, 
sondern diese hangt von bei Losung und Dissoziation auftretenden Hydro
xylionen abo DaB die Kaliumionen nichts mit der Wirkung zu tun haben, kann 
man daraus ersehen, daB diese z. B. auch im Chlorkalium vorhanden sind, das 
weder alkalisch reagiert noch atzend wirkt. Nach der Formel KOH = K + OH 
erfolgt die Dissoziation. Auch die Carbonate liefern Hydroxylionen, wirken aber 
weniger stark, da die Dissoziation unvollstandig ist. Die sauren Carbonate, 
die doppelkohlensauren Salze, werden ebenfalls zu Hydroxyl dissoziiert, aber 
nur in beschranktem MaBe, weshalb ihre Wirkung eine schwache ist. 
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Kaliumcarbonat, Kalium carbonicum (purum), kohlensaures Kalium, Pott
asche, ~C03 
wird erhalten durch Erhitzen von Kaliumbicarbonat in blanken eisernen Schalen. Friiher 
wurde die Verbindung ausschlieBlich aus derHolzaschegewonnen(Pottasche). RohesKalium
carbonat wird jetzt viel hergestellt aus Schlempekohle, die bei der Melasseentzuckerung 
durch Eindampfen und Erhitzen der letzten Mutterlauge erhalten wird und aIle Kaliumsalze 
der Zuckerriiben enthii.lt, ebenso aus dem Verdampfungs- und Verbrennungsriickstand der 
Wollwaschwasser, die die Kaliumverbindungen des WollschweiBes und auBerdem die zum 
Reinigen verwendeten Kaliseifen enthalten. ' 

WeiBes, korniges aus der Luft begierig Wasser aufnehmendes Pulver. Sehr leicht 
loslich in Wasser, in Alkohol unloslich. Die wasserigen Losungen blauen Lackmuspapier. 
Bei Rotglut schmilzt es, bei WeiBglut ist es fliichtig. 

Wirkung: In starkeren Konzentrationen wirkt es atzend, in schwacheren 
erweicht es die Hornschicht und entfettet die Haut. 

Anwendung: Bei Seborrhoea oleosa des Gesichtes und der Kopfhaut als Zusatz 
(Messerspitze) zu dem Waschwasser, zu Hand- und FuBbadern bei Tylositas 
etwa 10,0 auf ein Teilbad. Zur Entfernung von Schuppen und Krtisten bei 
Psoriasis, Ichthyosis als Vollbader mit 100-200 g. Als Zusatz zu Salben, 
um diesen groBere Tiefenwirkung zu verleihen, z. B. zu 5-10% bei Schwefel
salben gegen Scabies. Als Zusatz zu Kopfwassern, zu Kopfwaschpulvern. 
Bei langerem Gebrauch solcher Praparate bekommt dunkles Haar einen rot
lichen Schimmer. 

Kaliumhydroxyd, Kalium hydroxydatum (purum) , Atzkali, Kali causticum 
fusum, KOH, 
wird gewonnen durch Kochen einer Losung von rohem Kaliumcarbonat mit Calciumhydro
xyd oder einer Losung von Kaliumsulfat mit Baryumhydroxyd oder durch Elektrolyse 
einer Kaliumchloridlosung. Die Rohprodukte werden mit Hilfe von Alkohol einem Reini
gungsprozeB unterworfen. WeiBe, harte, krystallinische Massen in Stangen- oder Tafelform, 
an der Luft sehr leicht zerflieBlich. Unter Wa.rmeentwicklung sehr leicht in Wasser loslich 
(1+1), auch ziemlich leicht in Alkohol loslich. Dermatologisches Interesse hat, abgesehen 
von der Verwendung des Kaliumhydroxydes in der Wiener Atzpaste und Atzpaste nach 
UNNA (s. S. 362). 

Kalilauge, LiquorKali caustici, KaliumhydroxydlOsung, 
eine 15%ige wa.sserige Losung von Kaliumhydroxyd, eine klare, farblose, Lackmus bla.uende 
Fliissigkeit. 

Wirkung: Bringt die Hornschicht leicht zum Quellen und zerstOrt sie. 
Atzmittel. 

Anwendung: 25-50%ig mit Wasser verdiinnt oder auch rein zum Pinseln 
von tylotischen Ekzemen, Hyperkeratosen, Schwielen usw. Auch in alkoholischer 
Losung: Kali caustic. 1,0. Alkohol absolut. 6,0. 

Natrium und seine Verbindungen. 
Natrium 

kommt in seinen Verbindungen weit verbreitet in der Natur vor, z. B. als Natriumchlorid 
(Steinsalz) in groBen Lagern. Gelost kommt Natriumchlorid in den Salzsolen, im Meer
wasser und in kleinen Mengen in jedem Quellwasser vor. Mit Kieselsa.ure verbunden findet 
sich Natrium oft in Begleitung von Kaliumverbindungen in Form vieler Silikate. Die 
Strand- und Meerpflanzen enthalten reichliche Mengen von Natriumverbindungen, ebenso 
die tierischen Gewebssii.fte (Natriumchlorid). 

Natrium kann in derselben Weise hergestellt werden wie Kalium. Es laBt sich durch 
Gliihen eines Gemenges von Natriumcarbonat und Kohle leichter abscheiden als Kalium 
aus dem Kaliumcarbonat. LaBt man Magnesiumfeile bei hoher Temperatur auf Natrium· 
hydroxyd oder Soda einwirken, so werden diese unter heftiger Reaktion zu Natrium 
reduziert. Meistens wird es durch Elektrolyse aus geschmolzenem Atznatron gewonnen. 

Stark glanzendes, silberweif3es bei gewohnlicher Temperatur wachsweiches M etall, das 
bei 97,80 schmilzt. Es oxydiert schnell an der Luft. Wasser zersetzt es mit Heftigkeit, 
wobei die geschmolzene Natriumkugel schnell auf dem Wasser hin und her fahrt, ohne daB 
der sich bildende Wasserstoff zur Entziindung kommt. 

23* 
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Was allgemein uber Natriumsalze, Natriumhydroxyd und Natriumcarbonat 
zu sagen ist, deckt sich mit dem, was in dem Abschnitt Kalium uber die analogen 
Verbindungen ausgefuhrt ist. 

Natriumbicarbonat, Natrium bicarbonicum, doppeltkohlensaures Natrium! 
NaHC03 
entsteht beim EinIeiten von Kohlensa.ure in konzentrierte Natriumcarbonatliisung. Bei 
raschem Einleiten VOn Kohlensa.ure fMlt das Natriumbicarbonat pulverformig zu Boden, 
bei langsamem scheidet es sich in Krystallkrusten an den GefaBwandungen abo 

WeifJes krystallinisches Pulver von leicht salzigem und leicht alkalischem Geschmack. 
Loslich in Wasser von 15° zu .12-13 Teilen, unIoslich in Alkohol. Die unzersetzte Losung 
eines reinen Natriumbicarbonats bliiout rotes Lackmuspapier schwach, rotet aber Phenol
phthaleinlosung nicht. Trockenes Natriumbicarbonat gibt selbst auf 1000 erwarmt kaum 
Kohlensiioure ab, in feuchtem Zustande verliert es diese schon bei mii.Biger Wiiorme. Es lost 
sich in Wasser von niedriger Temperatur ohne Zersetzung. Bei kriioftigem Schiitteln oder 
beim Erwarmen gibt die Losung Kohlensiioure ab, wobei ein Teil des Natriumbicarbonats 
in Natriumsesquicarbonat iibergeht. Durch Sauren wird es unter Kohlensiioureentwicklung 
zerlegt. 

Wirkung: Milde AIkaliwirkung; entfettend, die Hornschicht erweichend. 
Anwendung: Als Zusatz zu hartem Wasser, um es weich zu machen; als 

Zusatz zu Waschwasser, zu Badern (lh-l/2 kg) urn die entfettende Wirkung 
der Seife zu verstarken, als Zusatz zu Kopfwassern bei Seborrhoea oleosa. Auch 
reine Losungen als Kopfwasser. 

Haarwasser (POHL-PINKUS). 
Rp. Sol. Natr. picarbonici • 3,0/170,0 

Glycerin. 
Spirit. Lavandul. aa ad • . • . • 200,0 

AIle Haarwasser mit Zusatz von Natrium bicarbonicum geben dem Haar 
bei langerer Anwendung einen rotlichen Schimmer. Bestandteil von Kopfwasch
pulvern. 

Natriumcarbonat, Natrium carboni cum, . reines kohlensaures Natrium, Soda, 
Na2SOS + 10 H20. 

Rohsoda wird hauptsachlich nach drei Verfahren dargestellt, dem LEBLANcschen, dem 
Ammoniak-Soda-Ver/aMen und auf elektrolytischem Wege. Das reine Natriumcarbonat 
gewinnt man aus den Rohprodukten durch wiederholtes Umkrystallisieren. Rohsoda kommt 
entweder krystallisiert oder calciniert in den Handel. Das krystallisierte Produkt bildet 
groBe farblose Krystalle mit 10 Mol. Wasser, das calcinierte ist durch Erhitzen zum Teil 
vom Wasser befreit und stellt ein weiBes oder grauweiBes Pulver dar. 

Reines Natriumcarbonat sind farblose, durchsichtige Krystalle von laugenhaftem Ge
schmack, die an der LUft leicht verwittern. 1 Teil krystallisiertes Natriumcarbonat lOst 
sich in 1,6 Teilen Wasser unter Temperaturerniedrigung. Die wa.sserige Losung bliiout 
Lackmuspapier und wird durch Phenolphthalein gerotet. In Alkohol ist Natriumcarbonat 
kaum loslich, auBerordentlich leicht aber in siedendem Wasser. 

Wirkung: Wie Natrium bicarbonicum, nur ist die Wirkung eine sehr viel 
starkere. 

Anwendung: Als Vollbader (100 g auf ein Vollbad) oder ortliche Bader zur 
Erweichung von Schuppen, Krusten und tylotischen Auflagerungen bei Psoriasis, 
hyperkeratotischen Ekzemen, Ichthyosis, Schwielenbildungen usw. Gewisse 
V orsicht bei der Anwendung erforderlich, da durch zu starke Einwirkung 
Reizzustande entstehen konnen. Zusatz zu Kopfwassern, Kopfwaschpulvern. 
V orsicht I Verfarbung der Haare. 

Carbonal, 
ein Wundstreupulver aus Natriumbicarbonat, Weinsiioure und Zucker. Die schwach anti
septischen und aniiosthesierenden Eigenschaften der Kohlensiioure Bollen hier nutzbar gemacht 
werden. ' 

Hersteller: Dr. V. Klopfer, Dresden-L. 
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Natriumchlorid, Natrium chloratum, Chlornatrium, Kochsalz, NaCI. 
Chemisch reines Kochsalz erhalt man, wenn man das in den unreinen Produkten enthaltene 
Calcium und Magnesium durch Natriumcarbonat in der Hitze ausfii.llt. Die Liisung wird 
filtriert, das Filtrat schwach mit Salzsaure angesii.uert und so lange eingeengt, bis die Haupt
menge des Natriumchlorids sieh abgeschieden hat. Es wird auf einem Filter gesammelt, 
kurz mit kaltem Wasser gewaschen und getroeknet. Die Mutterlauge wird verworfen. 
Weif3e wurteltormige K rystalle oder weif3es krystallinisches Pulver, von rein salzigem Ge
sehmack. Liislieh in 2,9 Teilen Wasser. Nahezu gleieh liislieh in kaltem und in warmem 
Wa~ser. Die wasserige Liisung verii.ndert Laekmuspapier nicht. In wasserfreiem Alkohol 
ist es unIoslich. Beim Erhitzen zerknistern die Krystalle, indem die in ihnen eingeschlossene 
Mutterlauge diese sprengt. 

W irkung: Hauptsachlich auf physikalische Eigenschaften der Losungen be
ruhend. Konzentrierte Losungen wirken durch Wasserentziehung atzend. 

Anwendung: In Substanz mit wenig Wasser zu einer Paste verrieben auf 
kleine Lupusherde gebracht veratzt es diese, eine nicht ganz schmerzlose Be
handlung des Lupus nach MARTENSTEIN. 15-20-30o/oige Losungen werden 
in Krampfadern eingespritzt, um sie zur Verodung zu bringen (KARL LINSER). 
Auch "hier findet eine Xtzwirkung der starken Losungen auf die Venen
intima statt, die mit einem festanhaftenden Thrombus darauf reagiert. Ais 
schwache Losungen sog. physiologische Kochsalzlosungen (s. u.) das mildeste 
und reizloseste Mittel zu Umschlagen und feuchten Verbanden. 

Varicophtin, 
eine 20%ige Kochsalzlosung mit einem haltbaren Zusatz eines bezugscheinfreien Anastheti
kuma zur Verodung von Krampfadern. Durch das Anaestheticum sollen die bei der Ein
spritzung von reinen Kochsalz15sungen hii.ufig auftretenden Muskelkrampfe beseitigt oder 
wenigstens gemildert werden. 

Her~te:tler: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: Ampullen zu 10 ccm. 

Varimed, jetzt" Varimedyl. 
20%ige Kochsalzlosung mit Zusatz von gesattigtem tertiii.ren Trichlorbutyl-Alkohol 

als Anaestheticum. 
Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
Hersteller: AG. fur medizinische Produkte. Berlin N 65. 
Handelsform: OP mit 1 und 3 und 5 Ampullen zu 10 cern. 

Seesalz, Sal marinum, Meersalz, 
wird in den sudlichen Kustenlii.ndern durch Verdunstenlassen des Meerwassers gewonnen. 
Schmutziggraue oder gelblichweiBe Krystalle oder grobe Salzmassen, die an der Luft leicht 
feucht werden. Enthii.lt auEer Natriumchlorid die ubrigen Salze des Meerwassers, ferner 
Ton und Sand, zuweilen auch Kupfer und Blei. 

Wirkung: Hautreizendes, die Durchblutung der Haut fo:rderndes Mittel. 
Anwendung: Als Bader besonders bei chronischen Hautleiden der Kinder; 

aIs unterstutzende Behandlung bei luposen und anderen tuberkulOsen Krank
heiten. 3-6 kg zu einem Vollbad fUr Erwachsene, 1-3 kg zu einem solchen 
fur Kinder. 

Physiologische KochsalzlOsung, Solutio Natrii c1l1orati physiologica, Serum 
factitium. 

Soweit arzneilich verwendet, eine 0,9%ige Natriumchloridliisung, der fruher noch 
0,015% Natriumcarbonat zugesetzt wurde. Dieser Zusatz falIt nach dem D.A.B. 6 fort. 
Losungen mit Zusatz von Natriumcarbonat durfen nicht zur AusfUhrung der Wassermann
sehen Reaktion benutzt werden, da sie rote Blutkiirperchen hii.molysieren. 

Wirkung: Bei subcutaner oder intravenoser Zufiihrurig von groBeren Mengen 
kommt die Wirkung wohl auf eine unspezifische Reiztherapie hinaus. Organismus
Waschung nach BRUOK, eine intravenose Einverleibung einer groBeren Menge 
physiologischer KochsalzlOsung nach einem groBeren AderlaB. 

Anwendung: Bei Urticaria und anderen stark juckenden Hautkrarikheiten. 
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RINGERSche Losung, 
eine indifferente Calcium enthaltende alkalische Salzlosung, fiir die es mehrere Vorschriften 
gibt, die nicht unbetra.chtlich voneinander abweichen. 

Rp. Natr. chlor. . . 7,5 oder Rp. Natr. chlorat. 
Calc. chlorat. . 0,125 Calc. chlorat .. 
Kal. chlorat. . 0,075 Kal. chlorat. . . 
Natr. bicarbon. .0,125 Natr. bicarbon .. 
Aq. destill. . . 1000,0 Aq. destill .. 
Nach D.A.B. 6: Natr. chlorat. • • 8,0 

Calc. chlorat. . . 0 4 
Kal. chlorat.. . • 0,1 
Natr. bicarbonic. 0,1 
Aq. destill. . . . 1000,0 

Wirkung: Wie physiologische KochsalzlOsung. 

9,0 
0,24 
0,42 
0,3 

1000,0 

Anwendung: Zu Einspritzungen unter die Haut, bei Urticaria, anderen 
chronischen juckenden Rautleiden, Schwangerschaftsdermatosen, tagl. 100 ccm und 
mehr bis zu einer Gesamtmenge von 1000-2000 ccm der sterilisierten Losung. 

Normosal (Serumsalz) 
ist ein auf Grund der Ionenanalyse des Blutserums zusammengesetztes steriles Salzgemisch 
zur Herstellung einer dem Blutserum isotonischen, also wirklich physiologischen Liisung. 
Es enthalt unter anderem Kochsalz, Natriumbicarbonat, saures Natriumphosphat, Chlor
calcium. 

Wirkung: Wie physiologische Kochsalzlosung. Unter die Raut gespritzt 
wird es 8-lOmal so schnell aufgesaugt wie physiologische Kochsalzlosung. 

Anwendung: Da.s Salz ist in der 100fachen Menge abgekochten und wieder 
auf Randwarme abgekiihlten Wassers durch Umschwenken zu lOsen. Die 
Losungtlll diirfen nicht gekocht werden und sind moglichst frisch zu verwenden. 
Zu subcutanen und intravenosen Einspritzungen. 

Hersteller: Sachsisches Serumwerk, Dresden A. 
Handelsform: Ampullen mit 1, 10, 50, 100 g der Substanz. 

Natriumhydroxyd, Natrium hydroxydatum (hydricum), Atznatron, NaOR 
und die daraus hergestellte Natronlauge, Liquor Natri caustici, 
sind dem Kaliumhydroxyd und der Kalilauge analoge Produkte. In der Dermatologie 
bevorzugt man die Kaliverbindungen, da sie starker losend auf Hornschichten einwirken 
als die Natronverbindungen. 

Calcium und seine ,Verbindungen. 
Calciumverbindungen 

sind sehr verbreitet in der Natur als Calciumchlorid im Meerwasser und in Mineralwassern, 
als Calciumfluorid (FluBspat), als Calcium-Magnesiumchlorid (Tachydrit), als Calcium
sulfat, Calciumphosphat (Phosphorit), als Calciumcarbonat in Gestalt von Kreide, Kalk
stein, Marmor. 

Calcium wird durch Elektrolyse aus Calciumchlorid gewonnen. Graues, gla.nzendes 
Metall von groBer Dehnbarkeit. Es schmilzt bei 8000 und verbrennt mit leuchtend gelbem 
Licht. An feuchter Luft la.uft das Metall schnell an mid iiberzieht sich mit einer Schicht 
von Hydroxyd. Wasser wird' von Calcium schon bei gewohnlicher Temperatur zersetzt. 

Calcium ist fUr den allgemeinen Stoffwechsel und damit auch fur die Raut
tatigkeit unbedingt erforderlich. Es ist ein unentbehrlicher Bestandteil der 
Leukocyten, Drusen-, Nerven- und Muskelzellen. Die Empfindlichkeit des 
Nervensystems gegen Giftwirkung wird durch Kalkentziehung· gesteigert. 
Calcium wirkt entzundungshemmend; as vermindert die Entzundungsbereitschaft 
der Gewebe. Worauf diese Wirkungen beruhen, steht nicht sicher fest, wahr
scheinlich spielt ein EinfluB des Calciums auf die Capillaren eine Rolle, deren 
Durchlassigkeit es vermindert. Durch Calcium wird die Gerinnbarkeit des 
Blutes erhOht. In diesem Sinne werden hauptsachlich Calciumsalze verwendet. 
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Calciumoxyd (At.zkalk) s. S. 362. 

Calciumborat, Calcium boricum (pyroboricum, tetraboricum), CaB40 7 + 6140. 
Eine Calciumchloridlosung wird mit einer Boraxlosung vermischt. Beide Losungen 

sind vorher auf 30--400 erwa.rmt. Der ,sofort e:ntstehende Niederschlag wird gewaschen 
und getrocknet. J:VeifJes PulVer oder weifJe Ma~sen, geschmacklos, in kaltem WasSer kaum 
loslich, leichter !Oslich in . Glycerin, besonders beim Erwa.rmen. ' 

W irkung: 'AntiseptiC1iffi., Adstringens, Desodorans. 
Anwendung: Bei nassenden, Ekzemen, Verbrennungen, Bromhydrosis als 

Streupulver oder 10-20%ige Salben. 

Calciumcarbonat, ,Calcium earbonieum, kohlensaures Calcium, CaCOa 
Kommt in der Natur als Kalke oder Doppelspat, als Argonit, als Marmor, als Kalkstein 
usw. vor. Auch der Muschelkalk besteht im wesentlichen aus Calciumcarbonat, desgleichen 
Korallen, Schneckengehii.use, Krebssteine, Eierschalen und die Kreide. Diese ist eine 
Anhaufung von Schalen kleinster Seetiere. Ein rohes aus Kreide gewonnenes Calcium
carbonat heiBt "Schlemmkreide". 

Pulvis cutifricius UNNA. Schleifpulver UNNA. 
Rp. Marmor. pulv. ..... 20,0 

Sapon. medic. pulv ...... lO,O 
01. Citronellae 
01. Lavandulae aa gtts. I. 

Gefiilltes Calciumcarbonat, Calcium carboni cum praecipitatum. 
Aus weiBem Marmor und verdiinnter Salzsa.ure stellt man eine Calciumchloridlosung her, 
befreit diese durch ZUBatz von Chlorwasser und Behandeln mit Calciumhydroxyd von Eisen 
und fiigt zu der filtrierten warmen L6sung eine solche von Natriumcarbonat in Wasser 
bis zur schwach alkalis chen Reaktion zu. Man lii.Bt den Niederschlag sich absetzen, hebert 
die dariiberstehende Fliissigkeit ab, wiederholt diesen Vorgang noch einmal und bringt 
den Niederschlag dann auf ein Filter. Rier wird er solange gewaschen, bis das Waschwasser 
keine Spur von Chlor mehr zeigt. Dann wird der Niederschlag ausgepreBt und bei gelinder 
Warme getrocknet., , 

WeifJes, zartes, geschmackloses, mikrokrystallinisches ,Pulver, fast unloslich in Wasser, 
leichter loslich in kohlensaurehaltigem Wasser unter Bildung von Calciumbicarbonat. In 
Salzsaure, Salpetersii.ure und verdiinnter Essigsaure lost es sich unter Aufbrausen und Ent
wicklung von Kohlensii.ure. 

Anwendurig: Als mildes Streupulver; zur Pastenherstellung z. B.: 
Rp. Calc. carbon. 

Zinc. oxyd. 
01. Lini 
Aq. Calcariae aa . . 12,5 (UNNA.) 

Es dient auch vielfach als Grundlage fiir Zahnpasten. 

Calciumchlorid, Calcium chloratum, Chlorcalcium, CaC~. 
Ml),n unterscheidet 3 Randelsformen: 
1. Krystallisiertes Oalciumchlorid, Calcium chloratum crystallisatum. WeiBer Marmor 

wird mit Salzsii.ure iibergossen. Nach Aufhiiren der Gasentwicklung wird auf dem Sandbade 
erhitzt. Die Losung wird dann mit Chlorwasser versetzt; nach einigem Stehen wird daB 
iiberschiissige Chlor durch Erhitzen verjagt, die L6sung mit Kalkmilch versetzt und nach 
dem Absetzen filtriert. Die so von Eisen, Mangan und Magnesium befreite Losung wird mit 
Salzsa.ure neutralisiert und zur Sirupdicke eingeengt. Die beim Stehen sich ausscheidenden 
Krystalle werden schnell durch Wii.lzen auf Filtrierpapier getrocknet und gleich in trockene 
gut schlieBende Gefii.Be gebracht. 

Farblose saulenformige Krystalle oder farblose Krystallmassen, immer etwas feucht, 
an der Luft leicht zerflieBlich, Geschmack salzig bitter und scharf. Sehr leicht in Wasser 
mit neutraler Reaktion !Oslich, auch in Alkoho1. Es enthii.1t etwa 50% Krystallwasser. 
Beim Erhitzen schmilzt es und gibt bei 2000 einen Teil des Krystallwassers abo 

Wirkung: Entziindungshemmend, Durchlassigkeit der Capillaren herab
setzend, sympathikotonisch, juckstillend. 

Anwendung: Urticaria, andere anaphylaktische Hautleiden, Hautblutungen. 
juckende Hautleiden, Arzneiexantheme (z. B. Salvarsan), Pernionen.' Innerlich 
1-4 g pro Tag. 
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Rp. Caleii ehlorat. cryst. • . . . . 30,0 
Suee. Liquirit. ....... 30,0 
.Aq. destill. ad. . . . . . . . 300,0 

3 mal ta.glieh einen Kaffeeloffel. 
Es soIl nielllals mit Saccharum oder Sirup verschrieben werden. 
Auch als "MBK" Compretten zu 0,1 g Calcium chloratum purum crystalli

satum Merck, Erwachsene bis 15 Stuck pro Tag. Vor dem Schlucken zerkauen. 
OP zu 50 und 250 Stuck. 

Intravenos: lO%ige Losung 5-10 ccm, sehr langsam einspritzen. Die 
Kranken sind auf das an sich vollig unschadliche Warmegefiihl, das im ganzen 
Korper wahrend der Einspritzung auf tritt, hinzuweisen. Wochentlich 2-3mal, 
im ganzen etwa 10 Einspritzungen. 

2. Getrocknetes Calciumchlm'id, Calcium chlomtum siccum (purissimum, neutrale) wird 
dureh Erhitzen von ehemiseh reinen Calciumchlorid auf 2000 hergestellt, ein korniges weifJes 
Pulver. Es hat etwa den doppelten Gehalt an Calcium wie die krystallisierte Verbindung. 
Soli bei innerlicher Verabreichung manehmal zu .Appetitlosigkeit, Erbrechen und Obsti
pation fiihren. 

3. Rohes Ca,lciumchlorid, Calcium chloratum c1'udum wird in chemischen Fabriken als 
Nebenprodukt gewonnen. WeiBe oft schmutzige Krystallmassen. 

Anwendung: Zu Badem etwa 200 g auf ein Bad. 

Arnotan (nach ALLARD) 
ist eine Chlorcalciumgummilosung mit 5% Chlorcalcium. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: Intravenos. 
Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg 30. 

Calciril, 
eine Zusammenstellung von Calciumchlorid mit fruchtsaurem (diglykolsaurem) Natrium, 
neben Bindemitteln und Geilchmackskorrigentien. Neutrales weiBes, leicht in Wasser 
liisliches Pulver. 

Wirkung: Wie Calciumchlorid, es soIl aber besser vertragen werden wie dieses. 
Anwendung: AlB Tabletten zu 1 g mit je 0,2 g Calciril, entsprechend einem 

Ca-Gehalt von 0,2 g Calciumchlorid, 3mal tagl. 2-4 Tabletten. 
Hersteller: Calcion G. m. b. H., Berlin W 30. 

Kalzine, Chlorcalciumgelatine 
enthii.lt 5% Calciumehlorid und 10% sterilisierte Gelatine. 

W irkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: Zur Einspritzung in den Muskel. Durch die Gelatine wird die 

lokale Reizwirkung des Chlorcalciums abgeschwacht. Bei hamorrhagischer 
Diathese. 

H,ersteller: E. Merck, Darmstadt. 

Mugotan, 
lO%ige Losung von Calciumchlorid in 3%iger Liisung von Gummi arabicum. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: Intravenos. 
Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

N oridal-Suppositorien 
enthalten pro dosi: 

Calc. chlorat. 0,05 
Kal. jodat . 0,01 
Paranephrin. 0,001 
Bals. Pernv. 0,1 

W irkung: Das Calciumchlorid solI hier vomehmlich als blutstillendes und die 
Gerinnung fOrdemdes Mittel wirken. 

Anwendung: Bei Hamorrhoiden. 
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Normalin, 
ein Calciumchloridprii.parat in dragierten Tabletten, die pro Stuck 0,25 g krystalIisiertes 
Calciumchlorid in Agar-Agar enthalten. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: 3mal tagl. 2-3 Tabletten nach den Mahlzeiten. 
Her8teller: Chemische Fabrik Helfenberg A.G., Helfenberg b. Dresden. 

Menil, Calciumchlorid-Carbamid, Calciumchloridharnstoff, CaC12 + 4 CO(NH2)2 
wird dargestellt durch Zusammenbringen von Hamstoff und Calciumchlorid in alkoholischer 
Losung. WeiBes, an der Luft bestandiges Pulver, in Wasser leicht loslich, in Alkohol unlos
lich. 11,42% Calcium, 68,28% Hamstoff. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: Intravenos, lO%ige Losung, 10 ccm jeden 2. bis 3. Tag. Auch 

hier tritt das Warmegefiihl bei den Einspritzungen auf. 
Es kann auch gegebenenfalls intramuskular 5-10 ccm eingespritzt werden, 

wobei allerdings maBige Schmerzen auftreten. Nicht verwendet solI Afenil 
werden bei Herzkranken, Arterio8klerotikern und Zuckerkranken. 

Her8teller: Knoll A.G., Ludwigshafen. 
HandelBform: OP mit 1 und 5 Ampullen zu 10 ccm. 

Calciglycin, eine Verbindung von Calciumchloridund Aminoessigsaure 
(Glykokoll), 2 CH2N~COOH + CaCl2 + 4 H20. 

Es entsteht durch Zusammenbringen von Aminoessigsii.ure mit Calciumchlorid. WeiBes 
krystallinisches Pulver, luftbestii.ndig, fast geschmacklos, sehr leicht loslich in Wasser, 
schwerer loslich in verdiinntem Alkohol. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. 
Anwendung: In Tabletten zu 0,25 g = 0,2 g CaCl2 + 6 H20. Davon 3mal 

tagl. 3 Tabletten, fUr Kinder 1-2 Tabletten 3mal tagl. 
Her8teller: Chemische Fabrik Arthur Jaffe, Berlin 0 27. 
Calciumlactat, Calcium lacticum, milchsaures Calcium, 

[CH3CH(OH)COOhCa + 5 H20 
wird bei der Darstellung der Milchsii.ure als Zwischenprodukt gewonnen. WeiBes krystal
linisches Pulver, Geschmack wenig hervortretend, langsam liislich in 20 Teilen kaltem 
Wasser, leicht lOslich in siedendem Wasser, wenig liislich in kaltem Alkohol. Die wii.sserige 
Liisung reagiert neutral. 
. Wirkung: Wie Ca.lcium chloratum, schmeckt aber angenehmer wie dieses. 

Anwendung: Innerlich 0,5-2,0 mehrma.ls tagl. in Losung oder Calc. lact., 
Calc. phosphor. aa 25,0, mehrmals tagl. 1 Messerspitze bis einen TeelOffel in 
Wasser, Suppe usw. Auch in Form der mit Zucker uberzogenen Comprettae 
c. Calcio lactico ("MBK") zu 0,5 g, tagl. 5-6 Kompretten fUr Erwachsene. 
Unzerkaut herunterschlucken. (OP zu 50 und 250 Stuck.) 

Kalzan, 
ein aus milchsaurem Calcium und milchsaurem Natrium bestehendes Doppelsalz. 

Wirkung: Wie Calcium chloratum. -
Anwendung: In Tabletten mit 0,5 g Calcium-Natriumlactat, 3mal mgl. 3 bis 

5 Tabletten. 
Her8teller: Joh. A. Wulfing, Berlin SW 48. 

Oscalsan, 
Doppelsalz aus Calciumchlorid, Calciumlactat und Calciumbilactat. Saures milchsaures 
Salz, das im Magen sofort freie Milchsaure abspaltet, wodurch die Kalksalze leichter 
resorbiert werden. 

Wirkung und Anwendung: Wie die anderen Ka.lksalze. 
Her8teller: Dr. Colman, G. m. b. H., Berlin W. 15. 
HandelBform: Wohlschmeckende Drops in OP. mit 75 Stuck und Pulver 

in OP mit 100 g. 
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Calciullloxyd, Calcium oxydatum, Calcaria usta, reiner Atzkalk, reiner ge
brannter Kalk, CaO 
wird erhalten durch Gliihen von reinstem weiBen Kalkstein oder von Marmor bei 900 bis 
1000°. WeiBe, dichte Massen, die an der Luft allmahlich zu einem Pulver zerfallen, das 
aus Calciumcarbonat und Calciumhydroxyd besteht. Mit Wasser versetzt erhitzt es sich 
sehr stark und zerfii,llt zu weiBem Calciumhydroxyd, geloschter Kalk. Dieser gibt mit etwa 
der zehnfachen Menge Wasser vetsetzt eine milchige weiBe Fliissigkeit, die Kalkmilch. 

W irkung: Atzmittel, Desinfektionsmittel. 
Anwendung: Zu Atzpasten. 

Causticum viennense (Viennae). Wiener Atzpasfe. 
Rp. Calcariae ustae . . . . . 50,0 

Kali caustici pulv. .. 60,0 
Die beiden Substanzen werden getrennt fein verrieben und dann gemischt. Vor dem 

Gebrauch wird das Pulver mit etwas Alkohol zu einer Paste verrieben. 
Pasta caustica UNNA. Atzpaste nach UNNA. 

Rp. Calcariae ustae 
Kali caustici fusi 
Sapon. kalini. 
Aquae aa. 

10 Minuten liegen lassen, abwaschen. Schmerzhaft. Bei kleinen Lupus. 
herden, Carcinom, kleinen Tumoren. 

Calciumhydroxyd, Calcium oxydatum hydricum, Ca(OH2). 

Herstellung siehe bei Calciumoxyd. Es solI maglichst gleich nach dem Erkalten vcr
braucht werden. In dicht schlieBenden Glasern laBt es sich einige Zeit aufbewahren. Am 
besten wird es jedesmal frisch hergestellt. Dient zur Herstellung von Kalkwasser. 

Kalkwasser, Aqua Calcariae, 
eine gesattigte Lasung von Calciumhydroxyd in Wasser mit einem Gehalt von 0,15-0,17% 
Calciumhydroxyd. Klare farblose l<'liissigkeit, die Lackmus stark blaut und sich an der 
Luft lmter Kohlensaureaufnahme dUTch Ausscheidung von Calciumcarbonat triibt. 

Wirkung: Leichtes, reizloses Adstringens. Auf Wundflachen und nassenden 
HautsteIlen wird aus dem Kalkwasser durch die kohlensauren Salze der Sekrete 
fein verteiltes Calciumcarbonat ausgefaIlt, und aIle kleinen Fettropfchen werden 
in unlosliche Kalkseifen verwandelt. Es entsteht so ein feiner Niederschlag, 
der eine schutzende Decke bildet. 

Anwendung: Unverdiinnt zu Umschlagen; auch zu Kiihlpasten. 
Rp. Aq. Calcar. 

01. "Lini aa . . . . . . . . . 20,0 
Zinc. oxydat. Cretae alb. aa . 30,0 

Kalkliniment, Linimentum Calcis; Linimentum contra Combustiones, Brand
liniment. 

Eine Emulsion, die durch krMtiges Schiitteln von gleichen Teilen Kalkwasser und Leinal 
hergestellt wird. Es solI immer frisch hcrgcstellt werdcn. 

Wirkung: Bei Verbrennungen; mildes und schmerzstillendes Adstringens. 
Anwendung: Zu Umschlagen und Verbanden. 

Calciumbisulfit, Calcium bisu!furosum, Ca(HS03b 
nur in wasserigcr Lasung bekannt als 

CalciumbisulfitlOsung, Solutio Calcii bisulfurosi, Calcium bisulfurosum liquidum. 
" Marmorkalk wird gelascht und mit Wasser verdiinnt. "In die Mischung wird so lange 

Schwefeldioxyd eingeleitet, bis der Kalk gelOst ist. Man verdiinnt die Lasung schnell mit 
ausgekochtem und unter LuftabschluB erkaltetem Wasser bis zum spezifischen Gewicht 
von 1,08 und fiillt sie schnell in kleine Flaschen mit Glasstopfen, die mit Paraffin gut ab
gedichtet werden. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Verdiinntzu Umschlagen bei Pyodermien usw., als Gurgelwasser. 
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Calciumbisulfitsalbe UNNA. Unguentum Calcii bisulfurosi UNNA. 
Rp. Solut. Calcii bisulfurosi (spez. Gew. 1,06-1,10) . 40,0 

Unguent. cerei ."................ 10,0 
Adipis Lanae- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 

Calciumthiosulfat, Calcium thiosulfuricum, Calcium hyposulfurosum, Calcium 
subsulfurosum, unterschwefligsaures Calcium, CaS20 3 + 6 ~O. 

Schwefel und mit Wasser geloschter Atzkalk werden unter Was~erzusatz in einem Tiegel 
liiongere Zeit gek0'cht und darui filtriert. In "das rotgelbe Filtrat wird so lange Schwefeldioxyd 
eingeleitet bis die Fltissigkeit farblos ist, die dann bei 600 eingeengt und zur Krystallisation 
gebracht wird. GroBe farblose prismatische Krystalle, leicht Wslich in Wasser. Beim Er
hitzen der Losung tiber 600 zerfii.llt es in Schwefel und Calciumsulfit. 

W irkung: Desirnektionsmittel. 
Anwendung: 20-40%ige Salbe mit Lanolin und Vaselin hergestellt, bei 

Psoriasis, chronischem Ekzem, Pityriasis versicolor. Zur Herstellung der Salben 
wird eine Solutio Calcii subsulfurosi, die 5% freie schweflige Saure enthalt, 
verwendet. Beirn Gebrauch Vorsicht, da leicht Reizungen in Gestalt von Pustel
bildungen entstehen. 

Tricalcol 
ist ein kolloides Tricalciumphosphat mit Casein als Schutzkolloid. 20% Calciumphosphat, 
80% Casein. WeiBes, geschmackloses in Wasser unlosliches Pulver. Es wird loslich nach 
Zusatz von geringen Mengen Natriumcarbonat oder Natriumbicarbonat. 

Wirkung und Anwendung: Als Calciumpraparat 3mal tagl. 2 g fiir Erwachsene, 
1 g fiir Kinder in Wasser oder Milch. 

Mineralogen, 
eine Mischung von anorganischen Calcium- und Magnesiumsalzen nach GERSON. Zur 
Untersttitzung von Diiiotbehandlung der Hauttuberkulose (Lupus vulgaris usw.) nach SAUER
BRUCH-HERRMANNSDORFER-GERSON. 

Anwendung: 3mal tagl. nach dem Essen 1 gehauften Teeloffel in Wasser 
aufschwemmen und mit HolzlOffel gut verriihren. 

Hersteller: Pharma, M. Loebinger & Co., Berlin-Charlottenburg, Wilmers
dorferstraBe. 

Hecalcin, 
ein Calciumprii.parat zur Einspritzung"in die Vene, mit etwa 15% Calcium, das teils als 
Ion abgespalten wird, teils an einen groBen organischen Komplex gebunden ist, welcher 
die Losung hypertonisch macht.. 

Hersteller: Chemische Fabrik Helfenberg, Helfenberg i. Sa. 

Calcium.Sandoz, 
eine Verbindung von Calcium und Gluconsaure, die innerlich, intravenos und auch intra
muskuliir gegeben wird. 

Anwendung: In die Vene oder in den Muskel alIe 2-3 Tage Erwachsenen 
10 ccm, Kindem 2-5 ccm. Pulver: Erwachsene 2-3 mal tagl. 1 gehauften 
KaffeelOffel, Kindem die Halfte. Tabletten: 1 Tablette zu 3 g enthalt 50% 
Calciumgluconat. Erwachsene 3 mal tagl. 2 Tabletten. Kinder 1/3-1 Tablette 
3 mal tagl. Zur Erzielung prompterer Wirkung wird kombinierte Anwendung 
innerlich und intravenos oder intramuskular empfohlen. 

Hersteller: Sandoz, A. G .. Niimberg. 
Handelsform: OP mit 1, 5 und 20 AmpulIen zu 10 ccm, mit 2 und 10 

Ampullen zu 5 ccm. Pulver OP mit 50, 100 und 500 g. Tabletten OP mit 
50 und 150 Stiick. 

StI'ontinm. 
Strontium 

findet sich in der Natur als Sulfat (COlestin) und als Carbonat (Strontianit). Das Metall wird 
durch Elektrolyse aus geschmolzenem Strontiumchlorid gewonnen. Dehnbares, hellsilber
gliionzendes Metall, an der Luft gelb anIaufend, weicher als Calcium, aber sonst ihm iiohnIich. 
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Es iibt auf die sensiblen und auf die motorischen Nerven eine hemmende 
Wirkung aus und hat daher entziindungswidrige und schmerzstillende Eigen
schaften. Bei Fiitterung mit kalkarmer Nahrung, der man Strontium zusetzt, 
kannes sogar in geringer Menge in der Knochensubstanz an Stelle des Calciums 
abgelagert werden. Es verhalt sich biologisch ahnlich wie Calcium. 

Strontiuran, 
eine Verbindung von Harnstoff mib Strontiumchlorid, ein dem Afenil analoges Praparat .• 

Wirkung: Wie Afenil, solI aber weniger unangenehme Nebenerscheinungen 
wie dieses (Ubelkeit, Hitzegefiihl, Brechreiz) hervorrufen. 

Anwendung: Als 100f0ige Lasung in Ampullen zur intravenasen Injektion, 
bei Urticaria, juckenden Hautleiden, Arzneiausschlagen. Man gibt jeden dritten 
Tag 5-10 ccm. 

N eostrontiuran, 
ist eine zur Einspritzung unter die Haut und in den Muskel bestimmte Losung mit gleichem 
Strontiumgehalt. 

Hersteller: Dr. R. und O. Weil, Frankfurt a. M. 

Neostrontan, 
zur innerlichen Verabreichung als bernsteinsaures und milchsaures Strontium; zur intra
venosen Einspritzung als Chlor-Bromverbindung in lO und 20%igen wasserigen Losungen. 
Ampullen zu 5 ccm. 

Hersteller: E. Tosse, Hamburg. 

StrontisaI, 
Strontiumsalicylat in Tabletten zu 0,5 g zum inneren Gebrauch oder Ampullen mit 10 cern 
Losung (1: 20) zur intravenosen Einspritzung. 

Hersteller: Chemische Werke Marienfelde A.G. 
Eine weitere Strontiumverbindung ist noch Stronticol, eine dem Tricalcol 

analoge kolloide Strontiumphosphatverbindung. 

Ekzebrol, 
farblose Fliissigkeit, bestehend aus 10% Strontiumbromat in 20%iger Traubenzucker
losung. 

Wirkung und Anwendung: In die Blutbahn 10 ccm bei Ekzem, Prurigo, 
Urticaria, toxischen Erythemen, Lichen ruber planus, frischen Psoriasisfallen. 
Bei der Einspritzung tritt starkes Warmegefiihl im Karper auf. 

Hersteller: E. Tosse, Hamburg. . 
Handelsform: Ampullen zu 10 ccm. 

Radium, lUesothorium, Thorium X. 
Das von Frau CURIE 1898 entdeckte radioaktive Element Radium findet sich zusammen 

mit Baryum in Uranerzen, besonders in dem Uranpecherz von Joachimsthal in Bohmen. 
In Spuren findet es sich weitverbreitet in Gesteinen, im Meerwasser und vielen Mineral
wassern und deren Abscheidungen. Das Radium gehort zu den Metallen der Calciumgruppe. 

Radiumsalze werden aus den Riickstanden gewonnen,· die bei der Verarbeitung des 
Uranpecherzes auf Uranverbindungen verbleiben. Das Radium wird aus den Riickstanden 
zunachst mit dem Baryum zusammen als Sulfat abgeschieden. Die Sulfate werden in 
Bromide iibergefiihrt und diese durch sehr oft wiederholtes Umkrystallisieren, bis zu 
lOOmal ( !), getrennt. Aus lO 000 kg del' Riickstande, die etwa 150 000 kg des urspriinglichen 
Erzes entsprechen, kann man etwa 2-3 g reines Radiumbromid erhalten. 

Radiumbromid, Radium bromatum, RaBrz + 2 H 20. Farblose Krystalle, die ill Dunkeln 
leuchten und sich bei der Aufbewahrung allmahlich gelblich braun farben. Es ist in Wasser 
etwas weniger loslich als Baryumbromid. Die Flamme wird durch Radiumbromid rot 
gefarbt. Das Radiumbromid sendet wie das Metal! selbst und alle seine Verbindungen 
fortwahrend Strahlen aus, die ein geladenes Elektroskop bei der Annaherung entladen, da 
durch die Radiumstrahlen die Luft ionisiert und leitend wird. Aus dem ionisierten Sauer
stoff bildet sich dabei Ozon. Wasser wird durch Bariumsalze in Wasserstoff und Sauerstoff 
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zerlegt, wobei noch eine geringe Menge von Wasserstoffsuperoxyd entsteht. Nicht radio
aktive Stoffe werden in der Nahe von Radium voriibergehend radioaktiv. 

Manche Mineralien zeigen bei der Einwirkung von Radiumstrahlen ein Aufleuchten. 
So kann man z. B. Diamanten auf diese Weise von Nachahmungen unterscheiden. Manche 
Salze werden durch Radiumstrahlen geiarbt, so wird Natriumchlorid braun, manganhaltiges 
Glas wird allmahlich violett gefarbt. Phosphorescenzfii.higes Zinksulfid wird durch Radium
strahlen zu lebhaftem griinlichgelbem Leuchten erregt. 

Die Radiumstrahlen durchdringen lichtdichte Stoffe selbst Metalle und wirken durch 
diese hindurch auf photographische Platten ein. 

Die Strahlung des Radiums beruht auf einem Zerfall der Radiumatome, der unter 
Freiwerden einer groBen Energiemenge stattfindet. Eine gegebene Menge Radium zerfallt 
in rund 1750 Jahren zur Halfte. 1 g Radium entwickelt in einem Jahre rund 1200 Calorien. 
Radiumverbindungen haben deshalb eine etwas hohere Temperatur als ihre Umgebung. 
Bei diesem Zerfall entstehen in bestimmter Reihenfolge neue radioaktive Elemente und 
schlieBlich inaktives Blei. 

Uber die physikalischen Eigenschaften, iiber die biologischen Wirkungen und iiber 
die therapeutische Verwendung der Radiumstrahlungen wird an anderer Stelle des Hand
buchefl gesprochen. Es solI nur erwahnt werden, daB man, urn das Radium auf menschliche 
Organe zur Einwirkung zu bringen, es in Kapseln aus Kautschuk oder Metall bringt, die auf 
einer Seite durch eine diinne Glimmer- oder Celluloidplatte geschlossen sind. In dieser Form 
entfaltet es eine direkte Wirkung auf die Gewebe. Eine zweite Form der Radiumtherapie, 
die indirekte Anwendungsweise, beruht auf der Anwendung der Emanation des Radiums. 
Man induziert Fliissigkeiten oder feste Korper und verwendet die nunmehr selbst radio
aktiv gewordenen Substanzen. Radioaktives Wasser erhalt man durch Abdestillieren des 
Wassers aus einer Radiumsalzlosung. Dieses Wasser wird zu Einspritzungen in Tumoren usw. 
verwendet. 

Trinken von emanationshaltigem Wasser hat sich neben anderen chronischen Krank
heiten auch bei Hautkrankheiten als wirksam erwiesen. Solches 'Wasser wird auch zu 
Badern, Kompressen usw. verwendet. Auch die Heilwirkung einer Anzahl von Mineral
wassern, wie z. B. die von Gastein, Wildbach, Kreuznach usw. wird zum Teil dem Gehalt 
an Radiumemanation zugeschrieben. 

Es gibt eine unendliche Anzahl Praparate, die die Emanation des Radiums ent
halten oder enthalten sollen, in den verschiedensten Formen und zu den verschiedensten 
Zwecken, auf die aber hier nicht weiter eingegangen werden soIl. 

Mesothorium ist 1907 von O. HAHN als radioaktives Zerfallprodukt des Thoriums ent
deckt worden. Es kommt als Mesothoriumbromid in den Handel und wird gewonnen aus 
den Riickstanden, die bei der Verarbeitung von Monazitsand auf Thoriumsalze verbleiben. 
1000 kg Monazitsand mit 5% Th02 enthalten 4,5 mg Mesothorium. Das Mesothorium
bromid ist, wie auch andere Mesothoriumverbindungen nicht einheitlich zusammengesetzt. 
Es enthalt stets etwa 250/ 0 Radiumbromid, von dem es nicht zu trennen ist. Der Rest 
besteht aus verschiedenen radioaktiven Elementen der Thoriumreihe: Mesothorium 1, 
Mesothorium 2 und Radiothorium. Mesothorium 1 sendet nur sehr schwach ionisierend 
wirkende Strahlen aus und verwandelt sich allmahlich in Mesothorium 2. Diese Verwand
lung erfolgt zur Halfte in 5,5 Jahren. Das Mesothorium 2 sendet Strahlen aus unter Bildung 
von Radiothorium. Mesothorium 2 hat nur eine Halbwertszeit von 6,2 Stunden. Durch 
die Bildung des Radiothoriums mit der Halbwertszeit von 2 J ahren nimmt die Radioaktivitat 
noch zu, so daB das Mesothoriumbromid nach 3,2 Jahren seine Hochstwirkung zeigt. Die 
Strahlung des Mesothoriums ist in ihrer Wirkung ahnlich wie des Radiums, aber starker. 

Thel'apeutische Verwendung wie beim Radium. 
Thorium-X-Degea (Deutsche Gasgliihlicht-Auer Gesellschaft) ist ein direktes Zerfall

produkt des Ra.diothors und ein sehr kurzlebiger, radioaktiver Korper. 1m Gegensatz zur 
Radioemanation ist es ein fester Stoff, der leicht Salze bildet und mit Wasser und anderen 
Losungsmitteln bestandige Losungen von jeder gewiinschten Konzentration gibt. Thorium-X 
laBt sich auch leicht an andere feste Stoffe binden. Die Menge wagbarer Materie, welche 
in den Thorium-X-Prii.paraten zur Anwendung kommt, ist so gering, daB eine Wagung 
unmoglich ist. Man bewertet sie daher nach der Intensitat ihrer radioaktiven Strahlung. 

Frisch hergestelltes Thorium-X enthalt noch nicht seine samtlichen Zerfallsprodukte 
im radioaktiven Gleichgewicht. Dieselben entstehen erst im Laufe der Alterung. Daher 
kommt es, daB derartige Praparate im Verlauf des ersten Tages durch die Nachbildung 
der Zerfallsprodukte eine Zunahme ihrer Aktivitat zeigen und erst nach zwei Tagen wieder 
ihre Anfangsaktivitat erlangen. Die Halbwertszeit betragt 31/ 2 Tage. Thorium-X hat 
ahnliche biologische Wirkungen nur in gemilderter Form wie das Radium. 

In den Handel kommt Thorium-X in zwei Formen als Thorium-X-Degeasalbe und als 
Thorium-X-Degea-Alkohol (Propylalkohol). Die Praparate wurden friiher auch als "Dora
mad" bezeichnet. Es kann auch in wasseriger Losung geliefert werden. Die rasch abneh
mende Aktivitat der Thorium-X-Praparate verlangt daher ihre sofortige Verwendung. 



366 C. SIEBERT: Dermatologisehe Arzneimittel. 

Sie werden dem Verbraueher unmittelbar yom Werk auf dem sehnellsten Postwege uber
sandt. Auf jeder Paekung ist das Herstellungsdatum und die zu diesem Zeitpunkt vor
handene Aktivitat (eine elektrostatisehe Einheit = 1 e. s. E. = 1000 Maehe-Einheiten 
[1000 M.E.]) verzeiehnet 1. Wird bei mehr als zweitagiger Laufzeit am Verwendungstage 
eine bestimmte Aktivitat verlangt, so ist dies bei der BesteUung anzugeben, damit eine 
entspreehende Uberdosierung erfolgt. Die normale Konzentration von Thorium-X ist je 
1000 e. s. E. in 1 g Salbe oder in 1 ccm Alkohol. Diese Dosierung kann verringert oder aueh 
mehrfach gesteigert werden. 

Da eine Schadigung des Gesamtorganismus niemals zu befurchten ist, kann die Behand
lung auch mit sehr hohen Dosen erfolgen. 

Fur eine Rautflache ven Handtellergriille etwa 100 qcm verwendet man 1 g Salbe oder 
1 cem Alkohol. Vor dEm Gebrauch wird die zu behandelnde Rautflache grundlich gesaubert, 
vorhandene Schuppen werden entfernt. Die Salbe wird rnittels Holz- oder Porzellanspatels 
auf die erkrankten Stellen aufgetragen und sorgfaltig eingerieben. Um cine Pigmentierung 
der gesunden Raut zu vermeiden, ist darauf zu aehten, daB nur die erkrankten Partien 
eingestriehen werden. Entstandene Pigmentierung pflegt naeh einiger Zeit wieder zu 
versehwinden. Durch AbschluB der behandelten Hautpartien mittels BJLLROTH-Batists, 
Gummistoffs usw. wird das Entweiehen von gasformiger Emanation verhindert und dadurch 
die Wirkung der Salbe verstarkt. Der Verb and soU 24-48 Stunden liegen bleiben. Mit 
Thorium-X-Degea-Alkohol verfahrt man in gleieher Weise. Die uberstrichenen Stellen kann 
man ebenso durch einen luftdiehten Verband schutzen, oder man uberstreieht sie auch mit 
Collodium elastieum oder Mastisol. 

Die Anwendungsgebiete fur Thorium-X-Degea sind Psoriasis, Ekzem, Sebor
rhoe, Pityriasis, Acne rosacea, Lichen Vidal, Lichen ruber, Lupus erythematodes, 
Folliculitis barbae, Sklerodermie, Naevus, Rontgenverbrennungen u. a. m. 

Hersteller: Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin 0 17. 

Magnesium. 
Magnesium 

findet sieh in der Natur als Carbonat (Magnesit) zusammen mit Calciumcarbonat (Dolomit), 
ferner als Sulfat, Chlorid und Silikat. Talk, Serpentin, Meerschaum sind unreine Magnesium
silikate. Reines Magnesium ist ein silberweiBes, glanzendes Metal! von spez. Gew. 1,75. 
das sieh leicht zu Drahten ausziehen laBt und mit weiBem glanzenden Licht verbrennbar 
ist unter Bildung von Magnesiumoxyd. Das MetaU wird neuerdings fast ausschlieBlich 
dureh Elektrolyse aus gesehmolzenem Chlormagnesium oder Carnallit gewonnen. 

Arzneilieh werden einige unlosliehe Magnesiumverbindungen als Puderbestandteile 
benutzt. Losliche Salze werden subeutan als Beruhigungsmittel bei juckenden Hautleiden 
verwendet. Die Magnesiumionen setzen, wenn sie dem Organismus intravenos oder sub
eutan zugefuhrt werden, die Erregbarkeit aller Teile des Nervensystems stark herab. 

Basisches Magnesiumcarbonat, basisch-kohlensaures Magnesium, Magnesium 
carbonicum, Magnesium carboni cum leve. 

Das leichte basische Magnesiumcarbonat hat keine streng einheitliche Beschaffenheit. 
Die durchsehnittliehe Zusammensetzung ist etwa 3 MgC03 + Mg(OH)2 + 3 H 20 oder 
4 MgC03 + Mg(OH)2 + 4 H 20. Die weehselnde Beschaffenheit beruht auf Versehiedenheit 
der bei der Herstellung angewendeten Temperaturen und Konzentrationen der Losungen. 
Es wird gewonnen durch Umsetzung von Magnesiumsulfat mit Natriumearbonat. Beide 
Stoffe laBt man in Losung unter Erhitzen bis zum Sieden aufeinander einwirken. Der 
gesammelte Niederschlag wird bis_ zur Beseitigung der Sulfate gewaschen und bei 700 

getrocknet. 
Magnesiumcarbonat kommt in den Handel als ziegelformige, sehr leichte 

Stucke, die sich durch Reiben durch ein Haarsieb in ein weiBes lockeres Pulver 
verwandeln lassen. In destilliertem Wasser ist es nur sehr wenig lOslich, etwa 
1 : 2500, in heiBem Wasser noch weniger. Die Losung blaut Lackmus schwach. 
In kohlensaurehaltigem Wasser ist es leichter lOslich unter Bildung von 
Magnesiumbicarbonat. Beim Gluhen verliert es Kohlensaure und Wasser, und 
es bleibt Magnesiumoxyd zuruck. 

1 Als Grundlage fur die Messung dient die Eigenschaft der a-Strahlen die Luft elektrisch 
leitfahig zu machen, zu ionisieren. Als Einheit wurde diejenige Menge Thorium·X gewahlt, 
welehe in einem elektrisehen Felde einen Sii.ttigungsstrom von einer elektrostatischen Ein
heit (1 e. s. E.) erzeugt. 
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W irkung.' Aufsaugend, austrocknend. 
Anwendung: Ais Puder entweder rein oder mit anderen Puderstoffen zu· 

sammen, zur Pastenbereitung. 
Kiihlpaste mit kohZenSa1trer Magne8ia nach UNNA. 

Rp. Magnes. carbonic. • . . . . 5,0 Rp. Magnes. carbonic. 
Aquae destil!. . . . . . . . 10,0 Liq. Alumin. acet. 
Lanolin. ...... . . . 10,0 Euzerin. 

5,0 
10,0 
10,0 

Schweres Magnesiumcarbonat, Magnesium carboni cum ponderosum, 
HersteUung ahnlich wie bei dem basischen Magnesiumcarponat, nur werden die zusammen
gebrachten Losungen so lange erhitzt, bis der Niederschlag dicht und pulvrig geworden. 
Feines, weiBes, ziemlich schweres Pulver, das sich chemiseh wie das leichte Magnesium
carbonat verhii.lt. 

Wirkung und Anwendung: Wie bei dem leichten Magnesiumcarbonat; wird 
in Deutschland aber kaum angewendet. 

Magnesiumhypochlorit, Magnesium hypochlorosum, Magnesia chlorata, Chi or· 
magnesia, Mg(OCl)2 
wird erhalten durch Umsetzen von Chlorkalk mit Magnesiumsulfat. Eine mit dem Blut
serum isotonische Magnesiumhypochlorid16sung fUr die Wundbehandlung erhalt man, in
dem man 28 g Ohlorkalk (250/ 0) mit 18,2 g krystallisiertem Magnesiumsulfat verreibt. Die 
Mischung wird nach und naeh mit 1000 g Wasser versetzt und dann nach Absetzen filtriert. 
Immer frisch bereiten! 

Wirkung: Desinfizienz und Adstringens. 
Anwendung: Zur Wundbehandlung wie Chlorkalkl6sung, zu Mundspiilwasser. 

Magnesiumoxyd, Magnesium oxydatum, Magnesia usta, Magnesium oxydatum 
leve, gebrannte Magnesia. 

Die zerbrockelten Stiicke des Magnesiumsubcarbonats werden in einem vVindofen in 
unglasierten irdenen GefaBen so lange erhitzt, bis eine entnommene Probe in Wasser auf
geschwemmt mit verdiinnter Schwefelsaure versetzt, nicht mehr aufbraust. 

WeiBes, zartes, sehr loekeres und sehr leichtes Pulver, in Wasser so gut wie un16slich, 
in verdiinnten Sauren aber sehr leicht loslich. An der Luft zieht es leicht Feuchtigkeit 
und Kohlensaure an, wobei es zum Teil in basisches Magnesiumcarbonat iibergeht. Riihrt 
man es mit 10-12 Teilen Wasser an, so entsteht nach einigen Tagen eine breiige Masse 
von Magnesiumhydroxyd. Mit Wasser angeschiittelt blaut es Lackmuspapier. 

Talk, Talcum, Talkstein, Speckstein, 
ein natiirliches Magnesiumpolysilikat MgsH 2Si40 12 . Das Mineral bildet weiBe oder griinlich 
weiBe, strahlig- oder blattrig~krystallinische Massen, die sieh leicht zerreiben lassen. Feines 
weiBes, sich fettig anfiihlendes Pulver. Unloslich in Wasser und in kalten verdiinnten 
Sauren. Beim Erhitzen mit Salzsaure gehen kleinere Mengen in Losung. Beirn Erhitzen 
verandert es sich auBerlich nicht, gibt aber Wasser ab. 

Wirkung: Rat die Eigenschaft auf die Raut gebracht fest an dieser zu haften. 
Austrocknende und aufsaugende Wirkung. 

Anwendung: Zu Schminken, Pudern, Pasten. 
Fettpude1': 

Rp. Zinc. oxydat.. . . 20,0 
Lanolin. anhydric. 5,0 
Talc. ad 100,0 

Magnobrol, Magnesium.Brom·Aminoessigsaure, MgBr2 + CH2(NR2)COOH 
kommt als Losung (10%ig) zur intramuskularen Einspritzung und als Magnobrol-Pulver 
zum Einnehmen in den Hande!. 

Wirkung: Juckstillendes, entziindungswidriges Mittel bei Ekzem, Pruritus, 
Urticaria, Arzneiexanthem usw. 

Anwendung: 3 Tage lang taglich 1 Einspritzung von 10 cern in den Muskel 
und gleichzeitig 3mal tagl. 1 Tee16ffel voll Pulver in Wasser eingcriihrt. Kinder 
1/3-1/2 dieser Dosen. Sauglinge 1-2 ccm als Einspritzung und eine kleine 
Messerspitze Pulver. Das Pulver kann in angegebener Weise langere Zeit 
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genommen werden. Die Einspritzungen k6nnen naeh einer Pause von 3 Tagen 
wiederholt werden. 

Hersteller: Milkat, G. m. b. H., Hamburg II. 
Handelsform: QP mit 3 Ampullen zu 10 eem und OP Pulver zu 30 g. 

Emede-Wundpulver 
entWlt in der Hauptsache feine kolloide Magnesiumsilikate. Feines, weiBes, sich fettig 
anfiihlendes Pulver. 

Hersteller: Max Elb, G. m. b. H., Dresden. 

Zink und seine Verbindungen. 
Zink 

kommt in der Natur in einer Anzahl von Mineralien vor, wie Galmei oder Zink8pat (Zink
carbonat), Zinkblende (Zinksulfid), Goslarit oder Zinkvitriol, Zinkspinell oder Gahnit usw. 

Reines Zink ist ein bla.ulichweiBes, gla.nzendes Metall von bla.ttrig krystallinischem 
Bruche. In der Ka.lte, sowie beirn Erhitzen iiber 2000 wird es so sprode, daB man es mit 
einem Hammer zertriimmern kann. Bei Luftzutritt weiter erhitzt, verbrennt es mit griinem 
Licht zu Zinkoxyd, das sich in lockeren weillen Flocken niederschlii.gt (Zinkbliite). Feuchte 
und kohlensii.urehaltige Luft iiberzieht das Metall mit einer weiBgrauen Schicht von Zink
oxyd bzw. basischem Zinkcarbonat. Verdiinnte Salz- und Schwefelsii.ure IOsen Zink unter 
Wasserstoffentwicklung Zl1 Zinkchlorid bzw. ZinksuIfat. 

Die W irkung der Zinkverbindungen ist in der Hauptsaehe eine adstringierende, 
unter Umstanden aueh eine atzende. 

Zinkacetat, Zincum aceticum, essigsaures Zink, (CHSCOO)2Zn + 2 ~O, 
weiBe, gla.nzende, sich fettig anfiihlende, schwach nach Essigsa.ure riechende Bla.ttchen, 
IOslich in 3 Teilen kaltem und 1,5 Teilen heillem Wasser, auch in AlkohollOslich. Die wasserige 
Liisung rotetLackmuspapier und schmeckt stark metallisch. 

Wirkung: Adstringierend, und infolge der Essigsaurekomponente auch 
bleichend. 

Anwendung: 1-5%ige Salben bei Sommersprossen. 

Lapis caIaminaris, Galmei, 
das gemahlene Galmeierz, das hauptsa.chlich aus Zinkcarbonat und Zinksilicat besteht, 
wird gepulvert als austrocknender Puder benutzt. 

Unguentum exsiccans, Galmeisalbe, 
eine Salbe, die in der Volksmedizin hauptsa.chlich zur Behandlung von Unterschenkel
geschwiiren und na.ssenden Ekzemen Verwendung findet: 

Rp. Adipis suilli . . . . 100,0 . 
Cerae flavae . . . . . . . . 25,0 
Boli rubrae 
Cerussae 
Lapidis calaminaris 
Lithargyri • . . . 
Camphorae .... 

. Olei Arachidis . . 

ali. 15,0 
2,0 
4,0 

Zinkchlorid, Zincum chloratum, Chlorzink, ZnCl:a 
bildet sich beirn "UbergieBen von metallischem Zink mit verdiin,nter Salzsa.ure. WeiBes, 
krystallinisches Pulver oder Sta.bchen; zieht aus der Luft begierig Feuchtigkeit an und zer
flieBt zu einer klaren o.der durch basisches Zinkchlorid getriibten Fliissigkeit. Leicht IOslich 
in Wasser, Alkoh~l, Ather. Die wii.sserige Losung rotet Lackmuspapier und schmeckt 
metallisch und a.tzend. Verdiinnte wasserige Losungen sind durch basisches)Zinkchlorid 
triibe, auf Zusatz von wenig Salzsaure klaren sie sich. 

Wirkung: In starken Konzentrationen atzend, in sehwaeherenadstringierend. 
Anwendung: Als Atzmittel meist in Form von Stiften, Zincum chloratum 

in bacillis, die entweder aus reinem Zinkchlorid oder aus Gemengen mit Salpeter 
in versehiedenen Verhaltnissen hergestellt sind. Auch in Form von Atzpasten 
mit Amylum oder Eibisehwurzelpulver gemischt und mit Wasser angeriihrt, z. B.: 
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Pasta. escharotica CANQUOIN, Pasta Zinci chlorati, 

Rp. Zinci chlorati . 
Aquae destillatae 
Zinci oxydati. . 
Farinae Tritici . 

Ohlorzink- A tzpaste. 
· 8,0 oder Rp. Zinci chlorati 
· 1,0 Amyli Tritici 
· 2,0 Glyzerini . . . 
· 6,0 

10,0 
20,0 
4,0 
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Es wird zunachst das Zinkchlorid in dem Wasser geli:ist, mit dieser Lasung werden die 
festen Bestandteile zu einem Teig angestoBen, daraus Stiicke geformt, die bei einer von 
.50-100° steigenden Warme getrocknet und iiber Atzkalk aufbewahrt werden. Diese Atz
paste kann auch mit einem geringeren Gehalt an Zinkchlorid hergestellt werden. 

Anwendung: Meistens schmerzhaft. 
Pasta escharotica. composita CANQUOIN. 

ZU<iammengesetzte Atzpaste nach CANQUOIN. 

Rp. Liquoris Stibii chlorati 
Zinc. chlorati aa . . . . . . lO,O 
Farinae Tritici . . . . . . . 15,0 

Basisches Zinkgallat, Zincum gallicum (subgallicum), 
basisch gerbsaures Zink, ein graugriinliches in Wasser un16sliches Pulver. 

Wirkung: Adstringens. 
Anwendung: Als Streupulver und als Salben bei Ekzemen. 

Zinkjodid, Zincum jodatum, Jodzink, ZnJ2 
wird dargestellt durch Erhitzen von Zinkfeile mit Jod. Die Lasung wird bei gelinder Warmc 
'lur Trockne eingedampft. WeiBe, k5rnige, leicht zerflieBliche Salzmasse, leicht li:islich in 
Wasser und Alkohol. Die wasserige L5sung r5tet Lackmuspapier. 

Wirkung: Atzmittel. Adstringens. 
Anwendung: Als Atzmittel in 20-30%iger Lasung; als 5%ige Salbe bei 

Schuppenflechte. 

Zinklactat, Zincum lacticum, milchsaures Zink, Zn(C3Hs03)2 -+ 3 H20 
wird dargestellt, indem man in verdiinnte Milchsaure Zinkoxyd unter Erwarmen einbringt, 
heiB filtriert und die L5sung auskrystallisieren laBt. WeiBe, glanzende, nadeH5rmigc 
Krystalle meistens zu Krusten vereinigt oder ein weiBes Pulver von sauerlich zusammen
'liehendem Geschmack. L5slich in 60 Teilen kaltem und in 6 Teilen heiBem Wasser, un-
16slich in Alkohol. Dic wasserigen L5sungen r5ten Lackmuspapier. 

Wirkung: Adstringens. 
Anwendung: Zu Umschlagen. 

Zinkoxyd, Zincum oxydatum, ZnO. 
Arzneiliche Verwendung finden zwei Praparate, das Zincum oxydat·um, das reine Zink

.oxyd, und dasZincum oxydatum crudum sive venale, das rohe Zinkoxyd, das durch andere 
Metalloxyde verunreinigt ist. 

Das Zincum oxydatum crudum wird in den Apotheken nur clann abgegeben, wenn es 
.als Bolches auf der Verordn,ung vermerkt ist, sonst wird immer, auch als Streupulver, das 
reine Praparat verarbeitet. Das Zincum oxydatum crudum fiihrt auch die Bezeichnungen 
ZinkweifJ, Zinkblumen, Flores Zinci. 

Zinkoxyd ist ein weiBes oder gelbliches, zartes, amorphes, in Wasser unliisliches, in ver
diinnten Sauren li:isliches Pulver. Bei Erhitzen, wird es gelb, beim Erkalten wieder weiB. 
Es ist geruch- und geschmacklos, zieht aus der I~uft Kohlensaure und Feuchtigkeit an. 

Das rohe Zinkoxyd wird durch Verbrennen von Zinkdampf an der Luft hcrgestellt, 
das reine Praparat durch Erhitzen von scharf getrocknetem, gefi.i.lltem, basischem Zink
·carbonat auf 300°. 

Wirkung: Zinkoxyd hat die physikalischen Wirkungen des Puders gepaart 
mit leicht adstringierenden Eigenschaften. Es wirkt bei Entziindungen schiitzend, 
.durch Fi::irderung der Verdunstung kiihlend und austrocknend. Obgleich Zink
oxyd auch von· einer entziindeten Haut meistens gut vertragen wird, so kann 
-es doch hin und wieder zu leichten Reizungen fiihren. 

Anwendung: Als Streupuder rein oder aa mit Talkum oder Amylum. 
Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 24 
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P1!l'l:is €X8{cwns. Pul'i:is ins'F€rwrius Zinci oxydati. (Zinkstreupuher.) 
Rp. Zinc. oxyd. 

Amyl. T,ritic. aa . . . 25,0 

Pul'i:is salicylicus cum Zinco oxydato. 
Rp. Acid. salicylici 

Zinc. oxydati 
Amyli Tritic .. 
Talci 

(Zinksalicylstreupulver. ) 
1,0 
9,0 

20,0 
20,0 

Als sogenannte Trockenpinselungen oder Schilttelmixturen 1. Dies sind 
Suspensionen, die auf die Raut gebracht, bald eintrocknen und einen Puder
uberzug zurucklassen. Einer solchen einfachen Trockenpinselung konnen aHe 
moglichen lOsliche und unlOsliche Arzneimittel beigegeben werden. Es ist nur 
darauf zu achten, daB das GewichtsverhaltIlis zwischen den flussigen und den 
festen Substanzen moglichst das gleiche bleibt. Fuge ich 10% Schwefel einer 
Trockenpinselung zu, so sind 10% von dem Zinkoxyd und Talkum abzuziehen. 
Will ich andererseits eine Trockenpinselung mit 10% Liquor Carbonis detergens 
hergestellt haben, so sind bei der Verordnung 10% von den flussigen Bestand
teilen abzuziehen. 

Trockenpinselungen oder Schuttelmixturen 
Rp. Zinc. oxydat. 

Talc. 
Glycerin. 
Aq. destillat. aa . . . . . . . 25,0 

oder leichter auf der Raut trocknend: 
Rp. Zinc. oxydat. 

Talc. aa ... 
Glycerin. 
Spirit. dilut. 

25,0 

Aq. destillat. aa ad . .. . . . 100,0 (NEISSER.) 
Der Spiritus befordert hier die Verdunstung des verwendeten "'"assers. Das Glycerin 

erhalt die Raut geschmeidig, da bei langerer Verwendung von Zinkoxyd und Talkum die 
Raut bald anfangt trocken zu werden. 

Lotio Zinci (K. RERXHEIMER). 

Rp. Zinkoxyd 
Glycerin aa . . . . . . . . . lU,O 
Destillicrtes Wasser. . . . . . 35,0 

zum Aufpinseln. Bei heitigen Entzundungserscheinungen konnen auch Umschlage damit 
gemacht werden. 

Ausgedehnte Verwendung findet Zinkoxyd zur RersteHung von Salben und 
Pasten, die entzunduIlgswidrig und austrocknend wirken. Als eine sehr milde 
Verordnungsform gilt das 

ZinkOl, Oleum Zinci, Zinc. oxydat. 01. Olivar. aa. 
Will man die Beschaffenheit weicher oder harter haben, so verringert oder erhohtman 

den Gehalt an Zinkoxyd, z. B. Zinc. oxydat. 40,0 oder 60,0 unter entsprechender Anpassung 
def> blgehaltes. An Stelle des Olivenols kann auch das billigere 01. Arachidis verwendet 
werden. 

Zinkpaste, Pasta Zinci. 
Die allgemein gebrauchliche Grundformellautet: Zinc. oxydat. Talci aa 12,5, Vaselini 

ad 50,0. 

1 Man findet ofter, daB die Trockenpinselungen als Linimentum Zinci bezeichnet werden, 
was pharmazeutisch unrichtig ist. Linimente entstehen durch das ZusammengieBen zweier 
flussiger Bestandteile, die an und fUr sich nicht mischbar sind und bei denen durch SchutteIn 
eine Emulsionsbildung eintritt. Aus Leinol und Kalkwasser erhalte ich z. B. ein Liniment, 
das bekannte Brandliniment. Als lateinische Bezeichnung fur die Trockenpinselung ware 
Suspensio Zinci zu wahlen. 
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LASSARsehe Paste, Pasta Zinei salieylata, Zinksalieylsaure.Paste 
ist eine Zinkpaste mit 2% Salicylsaure: Acid. salicy1. 1,0, Zinc. oxyd. Talc. aa 12,0, Vaselin. 
ad 50,0. 

Zinksalbe, Unguentum Zinei 
besteht aus 1 Teil rohem Zinkoxyd und 9 Teilen Benzoeschmalz. 

WILsoNsehe Salbe. Unguentum Zinei benzoatum. Zinkbenzoesalbe. 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . . 10,0 

Adipis benzoat. . . . . 40,0 

Zinkleim, Gelatina Zinci oxydati, s. Gelatine S. 429. 
Pasta Zinci oxydati (UNNA). 

UNNAsche Zinkpaste. 
Rp. Terrae silic.. . 5,0 

Zinc. oxydat. . . . .. 25,0 
Olei benzoat. . . . .. 10,0 
Adip. benzoat. . . .. 60,0 

Pasta Zinci composita (UNNA). 
UNNAS zusammengesetzte Zinkpaste. 

Rp. Pastae Zinci (UNNA) 
Pastae Zinci rr,oll. (UNNA) aa 50,0 

Pasta Zinci mollis (UNNA). 
UNNAS weicke Zinkpaste. 

Rp. Aquae Calcis 

Rp. 

01. Lini aa . . . . . • . 20;0 
Calc. carbon. praecip. 
Zinci oxydat. aa • . . • 30,0 

Pasta Zinci sul/urata. 
Sckwetelzinkpaste. 

Zinci oxydat. crud. 
Sulf. praecip. 
Terr. siliceae 
Adip. Lanae aa . 
OJ. Rapae ... 
Aq. destillat. . . 

5,0 
10,0 
20,0 

Pasta Zinci sul/urata (UNNA). 
UNNAs Sckwe/elzinkpaste. 

Rp. Terrae siliceae. 4,0 
14,0 
10,0 
12,0 
60,0 

Zinc. oxydat. . 
Sulf. praecip. . 
01. benzoat. 
Adip. benzoat. 

Pasta serosa SCHLEICH. 

Pasta Zinci .'lul/urat. compo (UNNA). 
UNNAS zU.'lammengesetzte Zink-Sckwe/elpaste. 

Rp. Pastae Zinci sulfur. 
Pastae Zinci moll. ali, • . 50,0 

Pasta Zinci sul/urat. rubra (UNNA). 
UNNAS rote Sckwejelzinkpaste. 

Rp. Cinnabaris . . . . . . . 1,0 
Pastae Zinci sulfur. . . . 99,0 

Pasta SuI/uris cuticolor (UNNA). 
UNNAs hautfarbene Sckwefelpaste. 

Rp. Ichthyol. 
Cinnabar. aa .... 
Glycerin •...... 
Zinc. oxydat ..... 
Gelanthcreme (Mielck) 
Sulf. pmecip. . . . . 

2,5 
10,0 
20,0 
25,0 
40,0 

Pasta Zinci cuticolor (UNNA). 
UNNAS kaut/arbene Zinkpaste. 

Rp. Boli rubrae. . . . . . . 0,6 
Glycerini • . . . . . . . 3,0 
Pastae Zinci (UNNA) 97,0 
Solut. Eosin. (1 :500) gtts. XX 

Zink-Kreidepasten nack UNNA. 
Rp. 1. Calcii carbonic.. .. 40,0 

Zinc. oxydat. . . . .. 20,0 
Mucilag. Gummi arab.. 20,0 
Glycerini. . . . .. 10,0 
Aq. Calcis . . . .. 10,0 
Thymoli seu Mentholi 1 %ij 
2. Gelanthcreme 40,0 
Calcii carbonic. . .. 40,0 
Zinc. oxydat. . . .. 20,0 

100,0 Zincum serosum Schleich (s. u.) werden mit einer sterilisierten Lasung von 5,0 Gelatine 
in 45,0 Wasser verrieben, dann werden 20,0 SCHLEIOHsche ·Wachspasta, 20,0 Peptonpasta, 
eine aus 0,2 g Campher hergestellte Emulsion und 5 Tropfen Lysol hinzugegeben. 

Pulvis serosus cum Glutolo, 
eine Mischung von frischen Mengen Zincum serosum mit Glutol Schleich (s. S. 419). 

Serumpaste SCHLEICH 
eine Paste aus 1 Teil Zinkoxyd mit 2 Teilenfrischem Rinderblut. 

Zincum serosum SCHLEICH 
jst eine Mischung von Zinkoxyd mit Rindersei'um, die auf GJasplatten getrocknet wird. 

Zinksuperoxyd S. S. 300. 
24* 
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Zinkparaphenolsulfonat, p-phenolsulfonsaures Zink, Zincum p-phenoI
sulfonicum, Zincum sulfocarbolicum, 
[C6H4(OH)S03]2Zn +8 H20. 

Es wird dargestellt, indem zunachst eine Mischung von Phenol und konzentrierter SchwefeI.· 
saure einige Tage erhitzt, in Wasser gegossen und mit Baryumcarbonat in der Warme 
neut.ralisiert wird. Die Losung des phenolsulfonsauren Baryums wird abfiltriert. Nach 
vorheriger Bestimmung des Baryumgehaltes wird die zur Umsetzung notige Menge Zink
sulfat in der Warme zugesetzt. 

Farblose oder schwach rotliche Krystalle, die geruchlos sind oder schwach nach Carbo!
saure riechen; an der Luft verwittern sie. Loslich in 2 Teilen Wasser und in 3 Teilen Alkohol. 
Die Losungen reagieren schwach sauer. 

Wirkung: Adstringierend ulld schwach antiseptisch. 
Anwendung: Zu Umschlagen 1 : 1000,0-500,0. 

Zinkphenolat, Zincum phenylicum (phenolicum), (C6HsO)2Zn 
cntsteht durch Einwirkung von Phenol auf Zinkoxyd in berechneten Mengen. WeiBes, 
in Wasser und Alkohol wenig 16s1iches Pulver. 

Wirkung: Adstringens und schwaches Antisepticum. 
Anwendung: Als Streupulver bei nassenden Hautleiden. 

Zinksalicylat, Zincum salicylicum, salicylsaures Zink, [CaH4(OH)COO]2Zn + 
3 H20 
wird dargestellt durch Erhitzen von Losungen von Zinksulfat und Natriumsalicylat und 
Auskrystallisieren. Farblose, glartzende Nadeln von metallisch suBem Geschmack. Loslich 
in 25 Teilen Wasser, in 4 Teilen Alkohol, in 36 Teilen Ather. 

W irkung: Adstringens und Antisepticum. 
Anwendung: Bei Hautkrankheiten als Streupulver, Salben. 

Zincum sozojodolicum s. S. 317. 

Zinksulfat, Zincum sulfuricum, schwefelsaures Zink, Zinkvitriol, ZnS04 + 7 H20 
wird erhalten durch Behandeln von Zink mit Schwefelsaure. Farblose rhombische Prismen 
oder kleine Nadeln, die an der Luft oberflachlich verwittern und beim Erwarmen in ihrem 
Krystallwasser schmelzen. Geschmack scharf metallisch salzig. Loslich in 0,6 Teilen kaltem 
'Vasser. 

Wirkung: Antiseptisch, adstringierend, in starkeren Konzentrationen atzend. 
Anwendung: Zu Umschlagen 1,0 bis 5,0 auf 1000,0. 

Zinkpermanganat, Zincum permanganicum, iibermangansaures Zink, 
Zn(Mn04)2 + 6 H20. 

Es wird zu einer Losung von Zinksulfat so lange Baryumpermanganatlosung zugegeben, 
als noch eine Fallung von Baryumsulfat entsteht. Die vom Niederschlag getrennte Flussig
keit wird vorsichtig bis zur Krystallisation eingeengt. 

Dunkelrote, fast schwarze an der Luft zerflieBende in Wasser leicht losliche Krystalle. 
Die Losungen zersetzen sich leicht an der Luft, in verschlossenen dunklen GefaBen schwerer. 
Das Zinkpermanganat zersetzt sich noch leichter als Kaliumpermanganat lmter Sauerstoff
abgabe; es muB daher jede Beruhrung mit leicht oxydierbaren Stoffen vermieden werden, 
da heftige Explosionen entstehen konnen. 

Wirkung: Antiseptisch und adstringierend. 
Anwendung: Zu Umschlagen 1: 2000-1000. 

Zinkstearat, Zincum stearinicum, stearinsaures Zink, (C17H5SCOO)2Zn 
wird erhalten durch Umsetzen von Zinksulfat mit stearinsaurem Alkali in wasseriger Losung. 

Wirkung: SoIl nach K. HERXHEIMER gut juckstillend bei Strophulus und 
Pruritus wirken. Bei Brandwunden. 

Anwendung als Salbe: Zinc. stearinici 2,5 Vaselin. Lanolin. aa ad 50,0. 

Zinktannat, Zincum tannicum, gerbsaures Zink. 
Reines Zinkoxyd wird mit einer TanninlOsung und Alkohol gemischt, wobei 

Zinktannat ausfii.llt. Feines gelbliches Pulver von wechselnder Zusammensetzung, von 
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kaum adstringierendem Geschmack. Unloslich in Wasser und Alkohol, loslich in ver
diinnter Essigsii.ure und Ammoniakfliissigkeit. 

Wirkung: Adstringens. 

Quecksilber 
Quecksilber und seine Verbindungen, 

kommt nur selten gediegen in Form kleinster Tropfchen in Gestein eingesprengt vor (Jung
fern- Quccksilber), haufiger in Verbindung mit Schwefel als Zinnober oder Cinnabarit. 
Quecksilberhornerz ist eine Chlorverbindung, Coccinit eine Jodverbindung. Mit organischen 
Stoffen (Idrialin) gemischt bildet Zinnober den Idralit. 

Hauptfundorte des Zinnobers sind Almaden in Spanien mit seinen schon 2000 Jahre 
alten Gruben, I dria in Krain, einige Gegenden in Steiermark, Kii.rnten, Ungarn, in Nikitowka, 
in SiidruBland, verschiedene Orte. in Peru, Kalifornien, Mexiko. 

Gewonnen wird das Quecksilber aus dem Zinnober durch verschiedene Methoden,. die 
darauf hinauskommen den Schwefel von dem Quecksilber zu trennen und letzteren ab
zudestillieren. 

Die Versendung des Quecksilbers erfolgt in eisernen Flaschen, seltener in Schlii.uchen 
oder in Bambusrohr. Da,s Quecksilber des Ha,ndels ist niemals rein und enthalt gegen 20/ 0 

andere Metalle, wie Blei, Kupfer, Zinn, Wismut, Silber. Infolge des Gehaltes an fremden 
Metallen bildet sich auf der Oberflache eines solchen Quecksilbers ein graues Hautchen, 
Amalgam. Die weitere Reinigung des Quecksilbers besteht in DurchgieBen durch ein Papier
filter, in dessen Spitze ein ganz feines Loch ist, wodurch es von Staub und anderen Unreinig
keiten befreit wird. Zwecks Beseitigung von fremden Metallen wird das Quecksilber ent
weder in diinnem Strahl durch eine hohe Schicht Salpetersii.ure gegossen, oder es wird mit 
Chromsii.ure- oder Ferrichloridlosung oder Schwefelsii.ure geschiittelt. 

Fliissiges, stark silberglii.nzendes Metall. Bei - 38,890 wird es fest und bildet dann eine 
schmiede- und hii.mmerbare Masse. Bei 3570 und 760 mm siedet es. Schon bei mittlerer 
Lufttemperatur gibt es betrii.chtliche Mengen von Quecksilberdampf ab. Aufenthalt in 
Rii.umen, in denen offene Quecksilbergefii.Be stehen, oder in denen Quecksilber verschiittet 
ist, ist daher gesundheitssehii.dlieh. 

Bei gewohnlieher Temperatur wird Quecksilber dureh den Sauerstoff der Luft nicht 
verii.ndert. Wird es aber bis nahe an den Siedepunkt erhitzt, so iiberzieht es sich mit einer 
Schicht von rotem Quecksilberoxyd. Sehiittelt man Queeksilber anhaltend mit Wasser. 
Ather, Chloroform, Terpentinol, so wird es in ein feines graues Pulver (Athiops per se) 
verwandelt. In einem solch fein verteiltem Zustande befindet sich das Queeksilber in einer 
Anzahl von pharmazeutisehen Prii.paraten. 

Mit Chlor, Brom, Jod verbindet Queeksilber sieh schon bei gewohnlieher Temperatur. 
Beim Zusammenreiben mit Schwefel bildet sieh schwarzes Sehwefelqueeksilber, das beirn 
Erwii.rmen mit Sehwefelammonium oder Sehwefelalkalien in die rote Modifikation, Zinnober, 
iibergefiihrt werden kann. 

Von Salzsii.ure und kalter Schwefeleii.ure wird Queeksilber nieht angegriffen. Salpeter
saure lost es unter Entwieklung von Stiekstoffoxyd in der Kii.lte zu Oxydul-, in der Hitze 
zu Oxydsalzen. Mit einer Anzahl von Metallen vereinigt sieh Quecksilber zu homogenen 
festen oder weichen Mischungen, sogenannte Amalgame, aus denen beim Erhitzen das Queck
silber entweicht. 

Quecksilber bildet zwei Reihen von Verbindungen: Quecksilberoxyd- oder Merkuri
(Hydrargyri-) Verbindungen und Quecksilberoxydul- oder Merkuro- (Hydrargyro-) Ver
bindungen. 

Das Quecksilber ist ein ausgesprochenes Protoplasmagift und zeigt tierischen Zellen 
und Mikroorganismen gegeniiber eine groBe Giftigkeit, die durch Quecksilberionen bedingt 
ist. Daher haben die lOsliehen und dissoziierbaren Verbindungen nach dieser Riehtung 
hin die stii.rkste Wirkung, die wohl mit der starken Affinitii.t der Hg-Ionen zu EiweiB, es 
entstehen Fii.llungen, zusammenhii.ngt. 

Das Quecksilber ist in erster Linie ein kriiftiges Desinjektionsmittel ;ob gerade in 
dieser Eigenschaft seine Stellung bei der Syphilisbehandlung beruht, ist noeh zweifel
haft. Wahrseheinlieh ist sogar, daB die Wirkung hier auf einer Steigerung natiirlieher 
Abwehrkrii.fte beruht. Weiter findet es Verwendung als Resorbens bei Driisenschwellungen, 
infiltrativen Hautverii.nderungen, Furunkeln, Phlegmonen usw. Losliehe Queeksilber
saize sind in nieht zu sehwaehen Konzentrationen Atzmittel, besonders auf den Sehieim
hii.uten. Auf der Korperhaut wirken sie sehii.lend. Daher ihre Verwendung zur Beseitigung 
von Hyperpigmentationen. SehM- und Desinfektionswirkung vereinen sich in der Verwen
dung bei Pilzkrankheiten der Haut. Gewisse schwer losliche Queeksilberverbindungen 
werden als Ekzemmittel gebraucht. 
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Kleinere therapeutische Dosen werden yom Organismus meistens ohne Storungen ver. 
tragen. Wirkungen, die beobachtet werden konnen, sind eine ziemlich inkonstante Ver
mehrung der Urinmenge, dann eine beim Menschen und beim Tier nachgewiesene Zunahme 
der Zahl der roten Blutkorperchen und des Korpergewichtes (SCHLESINGER). Diese Er
scheinung ist wohl darauf zurUckzufiihren, daB das giftige Quecksilber in kleinsten Dosen 
an die Korperzellen gebracht, diese einem allgemeinen biologischen Gesetze folgend 
stimuliert. 

Die Quecksilbervergiftungen teilt man am besten in akute, suta.kute und chronische ein. 
Eine akute Quecksilbervergiftung kann eintreten, wenn unlosliche, in den Muskel ein

gespritzte Prii.parate plOtzlich aufgesaugt werden. Die Wirkungen betreffen hauptsii.chlich 
Dickdarm und Nieren. Es treten heftige Leibschmerzen, sehr qUii.lende Tenesmen und 
haufige Darmentleerungen mit Schleimhautteilen auf. Gleichzeitig vermindert sich die 
Urinsekretion stark. 1m Urin sind Eiweill, Nierenepithelien, Blutkorperchen. Von all
gemeinen Symptomen gesellen sich hinzu, kleiner fadenformiger PuIs, schwache unregel
maBige Atmung, Sinken der Temperatur, schwere Kollapserscheinungen. Der Tod tritt 
entweder bald ein durch Rerzlahmung oder spater infolge der Nierenstorungen. 

Die su1Jakute Vergiftung entsteht, wenn Zufiihrung und Ausscheidung des Metalles nicht 
im richtigen Verhaltnis steht. Die hauptsachlichsten Erscheinungen sind Entziindungen 
des Zahnfleisches, der Mundschleimhaut und des Darmes. Die ersten Erscheinungen der 
GiftwirkungO auf die Mundschleimhaut, der beginnenden Stomatitis mercurialis, sind un
angenehmer MetallgeE'chmack, iihler Geruch aus deI)1 Munde, Schwellung und ° Rotung 
der Zahnfleischpyramiden. Die Zahne scheinen dem Gefiihle nach zu lang zu sein, loekern 
sich und sind beim Kauen empfindlich. Unterbricht man jetzt nicht die Quecksilber
anwendung, so kommt es zu einem starken SpeichelfluB. Das Zahnfleisch, die Zunge, deren 
Seitenrander tiefe Eindriicke der Zahne zeigen, die ganze Mundschleimhaut, die Tonsillen 
schwellen an. Beim weiteren Fortschreiten der Erkrankung kann es nun zu schweren 
Geschwiirbildungen am Zahnfleisch; der Zunge, den Tonsillen kommen. Unter Umstanden 
kann es, was aber bei therapeutischen Vergiftungen kaum jemals der Fall sein wird, zu 
Periostitis Nekrose des Alveolarrandes und Verlust der Zahne kommen (Berufsvergiftungen 
bei Spiegelarbeitern usw.). Der Tod kann hier durch Behinderung der Erna.hrung, Ent
kri1ftung, Infektion und septische Erscheinungen eintreten. Von seiten des Darmes 
machen sich Leibschmerzen, Meteorismus, Durchfalle, in schweren FaIlen solche blutiger 
Natur, bemerkbar. 

Die chronische Form der Quecksilbervergiftung interessiert uns hier nicht so, da sie 
hauptsachlich in technischen Betrieben vorkommt. Dort treten besonders Erscheinungen 
von seiten des Zentralnervensystems in den Vordergrund, wie eine eigentiimliche psychische 
Erregbarkeit, Tremor mercuralis, choreaii.hnliche Zustii.nde, heftige Konvulsionen, Paresen, 
Sensibilitatsanomalien, SchwindelanfiUle, die sich zu epileptiformen Erscheinungen aus
wachsen konnen. 

Bei einer eingetretenen Quecksilbervergiftung ist die Rauptsaehe das Aussetzen der 
weiteren Zufuhr. Das Zahnfleisch wird mit Chromsaure, Argentum nitricum usw. gei1tzt; 
fleiBigeB Spiilen des Mundes mit iiblichen antiseptischen Mitteln. Bei starken Durchfii.llen 
bewahren sich groBere Gaben von Opium. AuBerdem wird das Eingeberi. von Schwefel 
und Schwefelbader empfohlen in der Annahme, daB im Kreislauf befindliches Quecksilber 
durch Schwefel in unlOsliches Quecksilbersulfid iibergefiihrt wird. • 

In fein verteiltem Zustande und in Dampfform wird das metallische Quecksilber sehr 
leicht von der Raut, der Lunge, dem Darmkanal, dem subcutanen Gewebe aufgenommen. 
Losliche Verbindungen gehen aus dem Darmkanal ziemlich Tasch in den Kreislauf iiber, 
durchdringen aber nicht die gesunde Raut. AIle Quecksilberverbindungen unterliegen bei 
ihrer Aufnahme in den OrganismuB der gleichen chemischen Umsetzung, sie bilden Queck
silbereiweillverbindungen, die in iiberschiissigem Eiweill und Chlornatrium loslich sind oder 
Doppelsalze aus Quecksilbereiweill und Kochsalz. In solchem Zustande kreiBt das Queck
silber und verteilt sich stets in derselben Weise im Korper. In der groBten Menge wird es 
in den Nieren abgelagert, dann in der Leber, in ganz geringen Spuren in allen iibrigen 
Korperteilen. 

Kolloides Quecksilber, Hydrargyrum colloidale, Hyrgol. 
Eine stark verdiinnte MercuronitratlOsung wird in eine ebenfalls stark verdiinnte Stanno

nitratlosung gegossen, wobei eine tiefbraune Losung entsteht. Aus dieser wird mit einer 
konzentrierten Losung von Ammoniumcitrat das kolloide Quecksilber ausgesalzen. Es 
wird dann vorsichtig mit Ammoniak neutralisiert. Nach Absetzen wird die Fliissigkeit 
abgehebert und das Praparat nach Absaugfiln auf Tonplatten getrocknet. 

Matte, schwarze porose Stiickchen, nur stellenweise Metallg1an¥l zeigend. Mit Wasser 
gibt es eine schwarze kolloide Losung, die neutral und frei von Atzwirkung ist. Durch 
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Erhitzen wird die F,arbe silbergrau; die gleiche Anderung bewirken Natronlauge sowie 
einige Sauren. Salpetersii.ure lost das Praparat auf. Beim trockenen Reiben in einem Por
zellanmorser kommt es leicht zur Bildung von Quecksilberkiigelchen. 

Das kolloide Quecksilber enthii.lt etwa 7'3-80% Quecksilber, auBerdem Zinnsalze, 
Ammoniumsalze (Nitrate und Citrate). Beirn Losen bleibt iibrigens eine kleine Menge 
ungelosten Riickstandes zuriick. 

W irkung und Anwendung: Als Resorbens auBerlich bei Driisenentziindungen, 
entziindlichen Hautinfiltraten, Furunkel, Phlegmonen usw. 

Hersteller: Hyrgol. Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Unguentum Hydrargyri colloidalis Werler, Mercurcolloidsalbe 

Rp. Hydrargyri colloidalis 
Aq. destillat. aa 
Adipis suilli. 
Cerae albae . . 
Atheris .... 

Unguentum Hyrgoli, 

10,0 
60,0 , 
15,0 

1,5 

eine diinne Salbe von schwii.rzlicher Farbe, die sich leichter als die gewohnliche graua Salbe 
in die Haut einreiben lii.Bt. SolI niemals Hautreizungen geben. 

Emplastrum Hydrargyri colloidalis, 
bei Driisenschwellungen und Geschwiiren. 

Quecksilbersalbe, Unguentum Hydrargyri cinereum, graue Salbe. , 
Die Herstellung einer guten grauen Salbe bringt gewisse technische Schwi~rig

keiten mit sich. Das Abtoten des Quecksilbers, d. h. das Verteilen des Quecksilbers 
in fiir das Auge unsichtbare Kiigelchen, ist nicht immer ganz leicht. Friiher, als man die 
Salbe nur mit Adeps herstellte, nahm man zur Erleichterung der Abtotung Terpentin, 
Terpentinol,' Chloroform, alles Stoffe, d,ie die Haut bei Anwendung der Salbe oft reizten. 
Seitdem fiir die Herstellung wasserfreies Wollfett vorgeschrieben, ist die Arbeit erleichtert: 
30 Teile Quecksilber werden in kleinen Mengen nach und nach mit einem Gemisch aus 
5 Teilen wasserfreiem Wollfett und 1 Teil Oliven01 verrieben. Nach vollendeter Abtotung 
fiigt man nach und nach, ebenfalls zuna.chst in kleinen Mengen, ein nahezu erkaltetes Ge
misch aus 40 Teilen Schweinefett und 24 Teilen Hammeltalg hinzu. 

W irkung: Resorbens, antiparasitares Mittel. 
Anwendung: Bei Driisenschwellungen entziindlicher Natur; bei Furunkel, 

Phlegmonen, LymphgefaBentziindungen, bei Kopf- und Filzlii.usen; zur Ab
t6tung von Eiern der Oxyuren (Einstreichen des Afters). 

Unguentum Hydrargyri cinereum Adipe Lanae paratum, 
30 Teile Quecksilber werden mit einem Gemisch aus 5 Teilen Wollfett und 1,5 Teilen ErdnuBol 
verrieben, und die Verreibung wird mit 55 Teilen Wollfett und 8,5 Teilen ErdnuBol gemischt. 

Unguimtum Hydrargyri cinereum concentratum, verstiirkte Quecksilbersalbe 
wird irn allgemeinen eine 50%ige graue Salbe bezeichnet. 

Unguentum Hydrargyri dilutum, Lausesalbe, Merkurialsalbe, Unguentum 
contra pediculos, Unguentum neapolitanum. 

Als Ungeziefermittel wird eine verdiinnte Salbe aus 200 Teilen offizineller Salbe, 150 Teilen 
Hammeltalg und 250 Teilen Schweinefett verwendet. Bei Aufbewahrung dieser Salbe 
bildet sich allmii.hlich die Raut reizendes ,01- oder fettsaures Queoksilber, besonders wenn 
aus Sparsamkeitsgriinden zur Herstellung ranziges Fett verwendet wird, was entschieden 
abzulehnen ist. 

Unguentum Hydrargyri cinereum cum Resorbino paratum, Resorbinquecksilber. 
Diese fabrikmii.Big hergestellte Salbe hat einen Gehalt von 331/ 3% Hg. Sie wird 

schneller von der Haut aufgenommen als die offizinelle Salbe, verschwindet in ihr bald 
und hinterlii.Bt einen trockenen leicht grauen Uberzug (Resorbin s. S. 449). 

Anwendung: Wie die offizinelle Salbe. 
He"steller: LG.-Farbenindustrie Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: In Glasrohren, die nach Gramm eingeteilt sind. 
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Sapo Hydrargyri (F. M. Germ.), Quecksilbersei/e. 
Rp. Ungt. Hydrarg. ciner .•.•..• 60,0 

Sap. kalin. ......... .30,0 

Sapo Hydrargyri mollis, weiche Quecksilbersei/e. 
Rp. Hydrargyri 100,0 

Sebi benzoat. 7,0 
.A.dipis benzoat.. . . . 13,0 
Sapon. kalin. 155,0 
Sapon. domestic. pulv. 25,0 

Queeksilberpflaster S. S. 460. 

Merkuriaeetat, Hydrargyrum aeetieum oxydatum, essigsaures Queeksilber
oxyd, (CH3COO)2Hg. 

Quecksilberoxyd wird mit verdiinnter Essigsaure erwarmt, die durch Glaswolle filtrierte 
FlfuJsigkeit wird zur Krystallisation gebracht. Farblose, glanzende, tafeliormige Krystalle, 
in 4 Teilen Wasser und in .A.1kohol, Ather loslich. Die wasserigen Ltisungen reagieJ'en sauer • 
.An der Luft gibt es Essigsiiure ab und nimmt oberflachlich gelbliche Farbung an. 

Wirkung: SchaImittel. 
Anwendung: Zu Waschungen hei Sommersprossen, 1: 300. 

Queeksilberehlorid, Hydrargyrum biehloratum (eorrosivum), Mereuriehlorid, 
Sublimat, Atzsublimat, HgC~. 

Darstellung erfolgt im groBen durch Sublimation eines Gemisches von MercurisuHat 
und Natriumchlorid. 1m kleinen erhiilt man es durch .A.uflOsen von Quecksilberoxyd in 
verdiinnter Salzsaure und Eindampfen der Losung. Das sublimierte Quecksilberchlorid 
bildet wellie, durchscheinende, strahlig-krystallinische Stucke, schmilzt beim Erhitzen und 
verfluchtigt sich. Es lOst sich in 16 Teilen Wasser von 15°, 3 Teilen siedendem Wasser. 
3 Teilen .A.1kohol und in etwa 17 Teilen Ather. Die wasserige Losung rotet blaues Lackmus
papier und wird. auf Zusatz von Kochsalz neutral. Diese Erscheinung ist darauf zuriick
zufuhren, daB Quecksilberchlorid und Natriumchlorid komplexe Salze von der Zusammen
setzung NaHgCIs und NazHgCl4 bilden. Diese Salze dissoziieren sich in ihren Ltisungen in 
die lonen Na', HgCIs' und Na" und HgCI4". Zwischen den komplexen Salzen und ihren 
Komponenten besteht· ein Gleichgewichtszustand 2 NaClHgClz ~ NazHgCl4 , so daB 
die mit Natriumchlorid versetzte Quecksilberchloridlosung weniger Quecksilberionen ent
halt als die reine Quecksilberchloridltisung. Die Desinfektionskraft des Sublimate wird 
aber durch die Quecksilberionen bedingt, woraus sich die geringere Wirksamkeit der mit 
Natriumchlorid versetzten Losungen erklart. 

Die trockene Substanz wird vom Licht nicht zersetzt, wohl aber wasserige Losungen 
nach langerem Belichten unter Bildung von Quecksilberchlorur. In gleicher Weise zersetzen 
organische Stoffe wie Zucker, Gummi, Fette, Harze langsam die Losungen von Quecksilber
chlorid. Die Zersetzung wird durch Licht und Warme gefordert. Mit EiweiB gibt Sublimat 
unltisliche Verbindungen, ebenso mit den meisten .A.lkaloiden. 

Wirkung: Antisyphiliticum, Antisepticum, Atzmittel, Schalmittel. Wegen 
seiner starken .Affinitat zu EiweiI3stoffen ist es nicht hei von Reizwirkungen. 

Anwendung: Zu Waschungen: 1 : 1000 wasserige Losung, als SchaImittel 
hei Sommersprossen, Pigmentationen: 

Rp. Hg. bichlorat .••.• 
Glycerin. . ... . 
Spirit. ad .... . 

Zum gleichen Zwecke als Salbe 1/4-1 %ig. 

0,25-1,0 
5,0 

100,0 

Gegen Lause: Hg. bichlorat. 0,5-1,0, .A.ceti 300,0; Salbe 0,5-1 %ig (auch gegen 
Filzlii.use). Bei Haarwassem Zusatz von 0,1-0,2%. Zu Eadem 2-5 g auf ein Bad in 
Holzwannen. 

Sublimatpastillen, Pastilli Hydrargyri biehlorati, Queeksilberehloridpastillen. 
Die Pastillen werden hergestellt aus einem Gemisch von gleichen Teilen Quecksilber

chlorid und Natriumchlorid. Das Gemisch lOst sich leichter in Wasser infolge der Bildung 
der Komplexsalze (s. O. bei Quecksilberchlorid). Zur Vermeidung von Vergiftungen werden 
die Pastillen gefarbt; sie enthalten 0,5 g und 1 g Sublimat. ..' 

Angerers Sublimatpastillen bestehen aus je 0,5 g Sublimat und Kochsalz, mit Eosin 
gefarbt. .. 
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Aqua phagedaenica (flava). 
Phagedanisches Wasser. . 

Rp. Hydr. bichlor. pulv. subtss. 1,0 
Aq. Calcis. . . . . . . 300,0 

Gelatina HydrargYl'i bichlorati UNNA. 
Sublimatgelatine. 

Rp. Gelat. alb. • . • 10,0 
Aq. destill. . . . . .. 40,0 
Glycerin. . . . • . .. 50,0 
Hydrarg. bichlor. . .. 0,1 

LASSA.R.s Sublimat-Oal'bolsalbe. 
Rp. Hydrarg. bichlor. . . 0,05-0,1 

Phenol. liquefact. . . 1,0---2,0 
Unguent. Zinc. benzoat. ad 50,0 

Unguentum Hydl'argyri bichlorati UNNA. 
Sublimatsalbe nach UNNA. 

Rp. Hydrarg. bichlor. . . 0,05-0,5 
Aq. destill. q. s. . 
Olei Olivarum. . . . . • 5,0 
Lanolini anhydrici ad. 50,0 

Unguentum contra lichen UNNA. 
Lichen8albe UNNA. 

Rp. Hydrarg. bichlorat. . • • 0,1 
Phenol. liquefact. . . . . 4,0 
Ungt. Zinc. benzoat. ad 100,0 

NEISSER.SIEBERTSche Desinfektionssalbe, hauptsachlich zur Syphilisprophylaxe emp
fohlen, wird auch gegen Filzlause gebraucht, besteht aus: 

Rp. Sublimat 0,3 
Natriumchlorid 1,0 
Traganth 2,0 
Starke. . 4,0 
Gelatine. 0,7 
Alkohol . 25,0 
Glycerin . 17,0 
Wasser . ad 100,0 

Hersteller: Byk-Guldenwerke, Chem. Fabrik. A. G., Berlin. 
Handelsform: In Tuben. 

Quecksilberjodid, Hydrargyrum bijodatum (rubrum), HgJ2, Merkurijodid~ 
Eine Quecksilberchloridlosung wird in eine KaliumjodidlOsung gegossen. Der Nieder-

schlag wird gesammelt, gewaschen und getrocknet. Fein krystallinisches, schweres rotes 
Pulver, fast unlOslich in Wasser, lOslich in etwa 250 Teilen kaltem oder in 40 Teilen siedendem 
Alkohol und in 60 Teilen Ather. Auch fette dIe lOsen kleine Mengen. Sehr leicht loslich 
ist es in Kaliumjodidlosung unter Bildung von Kaliumquecksilberjodid. Loslich ist es 
auch in Chloroform, Glycerin, Eisessig, heilier Salpeter- und Salzsaure. Die Losungen sind 
farblos. 

Quecksilberjodid kann in zwei Spielarten auftreten. Beim Erhitzen auf 1500 wird es 
gelb, schmilzt und sublimiert in gelben Krystallen, die beim Abkiihlen und besonders beim 
Reiben wieder rot werden. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Quecksilberjodid wirkt ortlich stark reizend. 0,5-7% als 

Salbe; mit Hille von Kaliumjodid gelOst zu Pinselungen, bei Lupus und 
geschwiirigen Formen der Hauttuberkulose. 

Sozojodol- Quecksilber,Hydrargyrum dijodparaphenolsulfonicum,Hydrargyrum 

sozojodolicum, dijodparaphenolsulfonsaures Quecksilberoxyd, C6H2J 2 <S~ > Hg. 
3 

Durch Fallen einer Losung von Sozojodolnatrium mit Mercurinitrat dargestellt. Orange
gelbes sehr feines Pulver, in Wasser und Alkohol fast unloslich, leicht loslich in Kochsalz
losung. 32% Quecksilber. 

W irkung: Adstringens. 
Anwendung: l%ige Salbe bei Hautkrankheiten namentlich bei Ulcus cruris. 
Hersteller: H. Trommsdorff, Aachen. 

Makabin, 
eine 1 %ige Sozojodolquecksilbersalbe (Ulcus cruris). 

Hersteller: Wie oben. 

Quecksilberoleat, Hydrargyrum oleinicum (25%), Olsaures Quecksilberoxyd. 
Gelbes Quecksilberoxyd wird mit Alkohol angeriihrt und dann Olsaure hinzugegeben. 

Die Mischung wird geriihrt bis sie dick geworden ist und dann bis auf hOcbstens 600 erwarmt. 
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Schwach gelblich weiBe, etwas durchscheinende Masse, die deutlich nach Olsaure riecht, 
in Alkohol und Ather wenig lOslich, leichter in Benzin, vollstandig lOslich in fetten Olen. 
Es enthalt 88% Mercurioleat = 25% Quecksilberoxyd, der Rest setzt sich zusammen aus 
freier Olsaure und etwas Wasser. 

Wirkung: Antiparasitares und entziindungswidriges Mittel. 
Anwendung: An Stelle der grauen Quecksilbersalbe. Da das reine Praparat 

ziemlich leicht die Haut reizt, so wird es a.ls 1O-250J0ige Salbe mit Adeps oder 
Vaseline verdiinnt verwendet. Bei Driisenschwellungen: Hg. oleinic. 10,0, 
Adeps benzoat. 30,0. 

BRooKEsche Paste (bei Folliculitis, Sycosis coccogenes): 
Rp. Hg. oleinic. (5%ig) . . 28,0 

Vaselin. flav.. . . . . 14,0 
Zinc.oxydat. Amyl. aa 7,0 
Acid. salicyl. . . . . . 1,5 
Ichthyol. ...... 1,0 

Quecksilberoxycyanid, Hydrargyrum oxycyanatum Hg(CN)2' HgO 
erscheint in zwei Formen im Handel, das eigentliche Quecksilberoxycyanid und ein mehr 
Quecksilbercyanid enthaltendes Salz. Das cyanidhaltige Quecksilberoxycyanid ist das 
Praparat, das im Handel schlechtweg mit Hydrargyrum oxycyanatum bezeichnet wird. 
Das eigentliche Quecksilber oxycyanid wird auch als Hydrargyrum oxycyanatum verum 
Holdermann bezeichnet. 

Quecksilberoxycyanid kann beim trockenen Verreiben explodieren, daher 
ist dieses unter allen Dmstanden zu vermeiden. Auch die Aufbewahrung in 
Glasern mit Glasstopfen ist unzweckmaBig, weil zwischen Stopfen und Flaschen
halswand gelangende Teilchen durch Reibung mit dem Stopfen zur Explosion 
gebracht werden konnen, die sich dann leicht auf den ganzen Inhalt iibertragt. 
Die Explosionen sind besonders durch die sich. dabei bildenden giftigen Gase 
und Quecksilberdampfe gefahrlich. 

Dns interessiert eigentlich nur 

Cyanidhaltiges Quecksilberoxycyanid, Hydrargyrum oxycyanatum (cyanid
haltig), 
ein Gemisch von etwa 33,3% Quecksilberoxycyanid Hg(CN)2 . HgO und 66,6% Quecksilber
cyanid Hg(CN)2' Frisch gefalltes, gut gewaschenes Quecksilberoxyd wird vom anhangenden 
Wasser miiglichst befreit und in eine heiBe Quecksilbercyanidliisung gebracht und so lange 
erhitzt bis das Quecksilberoxyd geliist ist; die filtrierte Liisung wird zur Trockne eingedampft. 

WeiBes krystallinisches Pulver. Mil{roskopisch besteht die Hauptmenge aus den nadel
fiirmigen Krystallen des Quecksilbercyanids, daneben befinden sich Krystalle von Oxy
cyanid. Beim Liisen in Wasser bleiben Teile des schwerer liislichen Quecksilberoxy
cyanids zuruck, die sich beim Erwarmen aber auch lOsen. Eine Liisung von 1 Teil in 20 Teilen 
heiBem Wasser scheidet auch bei tagelangem Stehen keine Krystalle aus. Die Liisungen 
fallen kein EiweiB. Bei Herstellung wasseriger Liisungen darf das GebB nicht direkt uber 
der Flamme erhitzt werden, weil die am Boden liegende Substanz durch Uberhitzung leicht 
Quecksilberoxyd bilden kann, das nicht mehr III Liisung geht. Die Liisungen vertragen 
sich nicht mit Sauren, sauren Salzen und Salzen schwacher Basen, Z. B. Alkaloidsalzen. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Als Antisepticum zu Dmschlagen, zum Waschen der Haut, 

Losungen 1 : 5000-1000. Zu diesem Zwecke in Tabletten erhaltlich. 

Quecksilberoxyd (rotes), Hydrargyrum oxydatum (rubrum),Mercurioxyd, 
Hydrargyrum oxydatum, HgO. 

Quecksilber wird in Salpetersaure unter Erwarmen geliist, die Liisung zur Trockne 
verdampft, der Ruckstand nochmals innig mit Quecksilber gemischt. Es bildet sich nun 
Mercuronitrat. Dieses wird im Sandbade so lange erhitzt, bis kein Stickoxyd mehr entweicht. 
Nach dem Erkalten wird das Quecksilberoxyd mit Wasser, dem etwas N(1tronlauge zugesetzt 
ist, leicht erwarmt, urn Spuren von unzersetztem Nitrat zu beseitigen, dann wird mit Wasser 
geschlammt, gewaschen und unter LichtabschluB getrocknet. 

Gelbrotes, sehr feines krystallinisches Pulver. Beim Erhitzen farbt es sich dunkel
violett und verfluchtigt sich beim starkeren Erhitzen vollstandig unter Zerfall in Queck-
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silber und Sauerstoff. Den gleiehen Zerfall erleidet es auch unter dem Einflusse des Lichtes. 
In Wasser ist es nur in sehr geringem Maile mit schwach alkalischer Reaktion 1081ieh. 
Von verdiinnter Salz- und Salpetersaure wird es klar gelost. 

W irkung.' Antiseptisches und Ekzemmittel. 
Anwendung.' In Form von Streupulver bei Geschwiiren. Bei Lidrand

entziindungen und bei Lidekzemen als Salbe l-lOOJoig. 

Quecksilberoxydsalbe (rote), Unguentum Hydrargyri rubrum, rote Pracipitat-
salbe: . 

10% Hg. oxydat. rubr. in weiBer Vaseline. Die Salbe ist moglichst frisch hergestellt zu 
verwenden, da sie sich nicht vor Licht und Luft geschiitzt infolge Reduktion des Queck
silberoxyds an der Oberflache leicht grau farbt . 

. Gelbes Quecksilberoxyd, Hydrargyrum oxydatum flavum, gefalltes Queck
silberoxyd, HgO. 

Quecksilberchloridlosung von 300 wird allmahli"h unter Umriihren mit einer verdiinnten 
Natronlauge versetzt. Der Niedersehlag wird mit Wasser von 300 gewasehen und bei 
gleicher Temperatur vor Licht geschiitzt getroeknet. Gelbes amorphes Pulver, das sieh 
beim Erhitzen unter Bildung von Quecksilber verfliichtigt. In Wasser fast unloslich, in 
verdiinnter Salz- und Salpetersaure leicht loslich. Es mrd durch Licht leichter zersetzt 
und durch organische Stoffe und andere Reduktionsmittel leichter reduziert als das rote 
Quecksilberoxyd. 

W irkung.' Wie rotes Quecksilberoxyd, wirkt nur wegen seiner feineren Ver
teilung energischer als jenes Praparat. 

Anwendung.' Bei Lidekzemen als Salbe 0,1--0,3 : 10,0. 
Zur Herstellung von Augensalben verwendet man am besten ein frisch 

gefiWtes - nicht getrocknetes - Quecksilberoxyd, Hydrargyrum oxydatum 
flav1~m pultiforme. 

Gelbe Quecksilberoxydsalbe, Unguentum Hydrargyri oxydati flavipultiforniis, 
Schweillingers Augensalbe 
wird mit frisch gefa.lltem Quecksilberoxyd bereitet und enthalt davon 0,5-5%. 

Unguentum Hydrargyri oxydati pultiformis SCHANZ: 

Rp. Hydrarg. oxyd. pultiformis 0,1 
Aq. destill. . 1,0 
Adip. Lanae . . . . . . . . . . 2,0 
Vaselin. alb ........... 7,9 

Unguentum Hydrargyri rubri camphoratum, LASsARsche Quecksilber-Camphersalbe: 
Rp. Hydrarg. oxydat. rubri 

Camphorae tritae aa . . . . . . 2,0 
Unguent. rosati. . . . . . . . . 30,0 

Unguentum ophtalmicum (F. M. Berol. u. Germ.) 
Rp. Hydrargyri oxydati flavi . . . . 0,1 

Vaselin. alb. ad ......... 10,0 

Weilles Quecksilberpracipitat, Hydrargyrum praecipitatum album, Queck
silberamidchlorid, HgNH20l. 

In eine Quecksilberchloridlosung mrd unter Umriihren 1O%ige Ammoniakfliissigkeit 
eingebracht. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt und mit einer bestimmten 
Menge Wasser gewaschen, da es sonst abweichende Praparate gibt, und bei 300 unter 
LichtabschluB getrocknet. WeiBes, amorphes Pulver oder leicht zerreibliche Stucke. 
In Wasser und Alkohol fast unloslich, in verdiinnter Salpetersaure und verdunnter 
Essigsaure klar los1ich. Ziemlich leicht loslich unter Bildung von komplexen Salzen in 
Ammoniumchlorid- und Ammoniumcarbonatlosungen. Beim Erhitzen verfluchtigt es sich 
ohne zu schmelzen. Durch Licht wird es unter Bildung von metallischem Quecksilber 
zersetzt. 

Quecksilberpracipitat mit Jod zusammengebracht gibt explosive Verbindungen, beson
ders wenn noch Alkohol dazu kommt. Daher ist es auf das strengste zu vermeiden Hg. 
pracipitatum album mit Jod und Alkohol oder mit Jodtinktur zusammenzubringen. Ubrigens 
wirkt Brom in a.hnlicher Weise auf diese Quecksilberverbindung ein. 
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Wirkung: Mittel gegen Ekzem, Impetigo, Psoriasis, Acne; SchaJmittel; 
gegen tierische Parasiten (Lause). 

Anwendung: Als l-lO%ige Salbe, 20%ig bei Hyperpigmentationen. 

Quecksilberpracipitatsalbe, Unguentum Hydrargyri album, weiBe Pracipitat
salbe, 
10% frisch gefalltes Quecksilberpracipitat mit Wollfett und weiBel' Vaselin. 

Hebras Sommersprossensalbe: 
Rp. Hg. pracipitat. alb. 

Bismut. subnitric. aii, 
Unguent. Glycerin. 

5,0 
20,0 

Lagosa-Salbe Bleichende Salbe nach JESSNER. 
(H yperpigmentat'ionen.) (gegen Kopfekzeme, Kopfpsoriasis). 

Rp. Hg. praecip. alb. . . 3,0 
0,1 
1,0 

Rp. Hg. praecip. alb. 
2,0-5,0 
1,0 

Hg. bichlorat. corros. 
Bismut. subnitric .. 
Vaselin. ad. . . 10,0 

Bals. peruvian. aa 
Phenol. liquefact. 
Ungt. mollis ad 50,0 

Pracipitat- W ismutsalbe NEISSER. 

Rp. Hg. praecip. alb. . 
Bismut. subnitr. aa 
Ungt. lenientis 

5,0 

Ungt. cerei aa ad 50,0 

Quecksilbersulfid, Hydrargyrum sulfuratum, Schwefelquecksilber, 
kommt in zwei Formen VOl': 1. schwarz und amorph, 2. rot und krystallinisch. 

Dermatologisch interessiert nur 

Rotes Quecksilbersulfid, Hydrargyrum sulfuratum rubrum, Zinnober, Cinna
baris, HgS. 

Wird dargestellt durch Sublimation eines innigen Gemisches von Quecksilber und 
Schwefel. Es kann auch durch Erhitzen von Quecksilber und Schwefel in Kalilauge auf 
45° erhalten werden, wobei sich das amorphe schwarze Quecksilbersulfid in die rote Form 
umwandelt. Lebhaft rotes Pulver, das sich beim Erhitzen an del' Luft in mit kaum sichtbarer 
Flamme verbrennendem Schwefel und in sich verfliichtendes Quecksilber zersetzt. Beim 
Erhitzen unter LuftabschluB sublimiert es unzersetzt. In Wasser, Alkohol, Salzsaure und 
Salpetersaure, ebenso in verdunnter Kalilauge un16slich. 1m Licht zersetzt es sich allmahlich 
unter Abscheidung von Schwefel. 

Wirkung: Antiparasitar, desinfizierend; bei Pyodermien und anderen in
fekti6sen Leiden, seborrhoischen Ekzemen usw. 

Anwendung: Als Salbe 1 %ig, meistens zusammen mit Schwefel bei Pyo
dermien und Dermatomykosen: 

Rp. Hg. sulfurat. rubr. 
Sulf. praecip. . . . 
Unguent. lenient. 
Unguent. cerei aa ad 

Auch als Trockenpinselung: 
Rp. Hg. sulfurat. rubr. 

Sulf. praecip.. . . 
Zinc.oxyd. 

0,2 
2,0-4,0 

20,0 

1,0 
.10-20,0 

Talc. aa . . . . . . . . 15,0 
Glycerin. Spirit. 50% aa ad .. 100,0 

Unguentum rubrum sulfuratum LASSAR, LASSARS rote Salbe: 
Rp. Cinnabaris 

Olei Bergamottae aa 1,0 
Sulfuris depurati 25,0 
Vaselini flavi ad . . 100,0 

Pasta Z.inci sulfur. rubra UNNA. Rote Schwejel-Zinkpaste (UNNA). 

Rp. Hg. sulfur. rubr. . • .. 1,0 
Past. Zinci sulfurat.. . • 99,0 
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Pasta 8ul/uris cuticolor UNNA. Haut/arbene Schwefelpaste (UNNA). 
Rp. Ichthyol. . 2,5 

Cinnabar. . 2,5 
Glycerin. . . 15,0 
Zinc. oxydat. 20,0 
Gelanthcreme 25,0 
Sulf. praecip. 35,0 

Afridol, 
das Natriumsalz der Oxymercuriorthotoluylsaure, CH3· CSH3(HgOH)COONa. Desinfektiom
mittel fUr Seifen s. S. 454. 

Asterol, 
ein Gemisch von p-phenolsulfonsaurem Quecksilberoxyd [CSH4(OH)S03J2Hg und Am
moniumtartrat. Eine Lasung von p-Phenolsulfonsaure wird mit frisch gefii.lltem Queck
silberoxyd gesattigt, dann wird der Lasung gelastes Ammoniumtartrat zugesetzt. Die 
filtrierte Mischung wird zur Trockne eingedampft. WeiBes mikrokrystallinisches Pulver mit 
schwach gelblichem Stich, in warmem Wasser bis zu 2% lOslich; hahere Lasungen bis 8% 
lassen sich mit Zusatz von Borax herstellen. EiweiB wird nicht gefalIt. 14% Quecksilber. 

Wirkung: Antisepticum. Eine 5%ige Lasung soll einer 1 %igen Sublimat
lasung gleichwertig sein. 

Anwendung: 0,2-0,4%ige Lasung zu Umschlagen, Waschungen bei Pyo
dermien, Furunkulose usw. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co., A.G. Berlin. 

Modenol, 
methylarsinsaures Natrium (Arrhenal) und Mercurisalicylsaure in wasseriger Lasung in 
Ampullen zu 2 ccm. 0,4% Quecksilber, 0,6% Arsen. 

Wirkung: Roborans. 
Anwendung: Bei Tuberkuliden empfohlen. Tag!. eine Injektion, im ganzen 

etwa 10-15. 
Handelsform: "MBK". Amphiolen zu 2 ccm in OP zu 10 Stuck. 
Dieses Praparat ist nachgebildet dem franzasischen 

Enesol. 
SolI angeblich ealicylarsinsaures Quecksilber enthalten. Der Gehalt an Quecksilber ist 

nur halb so hoch als er angegeben wird. Die Zusammensetzung deckt sich mit obigem 
Praparat. 

Hersteller: Clin & Co., Paris. 

Sublamin, HgS04 • 2 C2HsN2 + 2 H 20, 
eine Verbindung von Quecksilbersulfat mit Athylendiamin; weiBe in Wasser sehr leicht 
lOsliche Nadeln, leicht lOslich auch in Glycerin, schwer laslich in Alkohol. Die wasserige 
Lcsung £alIt kein EiweiB. 44% Quecksilber. 

Wirkung: Antisepticum, ein Ersatz fiir Sublimat, aber weniger giftig. 1,66 g 
Sublamin entspricht an Quecksilbergehalt etwa 1 g Sublimat. 

Anwendung: Den wasserigen Losungen darf kein Kochsalz zugesetzt werden. 
Zur Handedesinfektion, zu Umschlagen Lasung 1 : 1000, zu Scheidenspiilullgen 
1 : 2000, zu Blasenspulungen 1 : 5000. 

Sublaminpastillen 
enthalten je 1 g Sublamin und sind mit Eosin rot gefiirbt. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsform: OP mit 10 und 20 Tabletten zu 1,0. 

Blei. 
Blei 

kommt sehr selten gediegen vor, meist als Schwefelverbindung, Bleiglanz, PbS, in Ober
schlesien, im siichsischen Erzgebirge, im Harz, in der Rheinprovinz und in Westfalen, be
sonders aber in Nordamerika, Mexiko, Brasilien, Queensland. Das Blei wird gewonnen da
durch, daB nacheinander erst bei Luftzutritt, dann bei LuftabschluB Bleiglanz erhitzt wird. 
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Blaulich graues, auf frischer ~chnittfIache stark gIanzendes, sehr weiches und dehn
bares Metall. Ali: trockener reiner Luft wird Blei nicht verandert, an feuchter kohlensaure
haItiger Luft iiberzieht es sich mit einer Schicht von Blei6xydul (Pb20) bzw. mit einer 
grauweiBen Schicht von basischem Bleicarbonat. Beim Erhitzen unter Luftzutritt geht 
es in Bleioxyd, BleigIatte iiber. 

Blei spielt toxikologisch eine groBe Rolle. Es wird vom Darmkanal aus langsam, aber 
doch leichter als die meisten anderen Schwermetalle aufgesaugt. Auch von Wundflachen 
erfolgt eine Aufnahme, und wenn die Verbindungen des Bleies in Form eines feinen Staubes 
eingeatmet werden, konnen sie auch durch die Lungen eintreten. In den Korper aufge
nommenes Blei verbleibt sehr lange in demselben und lagert sich in fast allen Organen ab, 
am meisten in Leber, Milz, Nieren und Gehirn. Die langsame Ausscheidung erfolgt durch 
die Nieren, Darmepithel, Galle, Speichel und Milch. In den Darm ausgeschiedene Blei
verbindungen werden dort in unlosliches Schwefelblei iibergefiihrt. 

Die ortlichen Wirkungen der Bleiverbindungen bestehen darin, daB sie mit EiweiB 
unlosliche, feste NiederschIage bilden und ihre Wirkung nur auf die OberfIache beschranken, 
d. h. sie wirken adstringierend. Bei einer normalen Raut verhalten sie sich ziemlich gleich
giiltig; erst wenn die Oberhaut durch Iangere Verwendung von Bleiumschlagen, Salben 
oder Pflastern erweicht ist, kann sich die adstringierende Wirkung bemerkbar machen. 
Auf FIachen, die vom Epithel entbloBt sind, bildet sich ein fester Schorf, dessen Festigkeit 
noch dadurch erhoht wird, daB die Kohlensaure der Luft und die Alkalien der Gewebe Blei
carbonat ausfallen. Bei Anwendung auf groBeren Wundflachen wird im Munde ein siiB-
licher Geschmack wahrgenommen. . 

Infolge der sehr langsamen Resorption beobachtet man arzneiliche Vergiftungen selten. 
Bei Verwendung von Bleisalben z. B. Diachylonsalben in der Nahe des Mundes und an den 
Randen wird man besonders bei Kindern darau£ achten miissen, daB nichts verschluckt 
werden kann. 

Akute Bleivergiftungen kommen selten vor, haufiger chronische, wie wir sie in tech
nischen Betrieben, in denen Blei verarbeitet wird, gar nicht so selten zu sehen bekommen. 
Die Anzeichen einer chronischen Bleivergiftung sind zunachst unbestimmter Natur, Stuhl
verstopfung, verminderte Arbeitskraft, Abmagerung, Anamie, Amenorrhoe, Neigung zu 
Aborten. Wichtig ist eine in dieser Zeit sich schon vorfindende Blutveranderung. Die roten 
Blutkorperchen zeigen Kornchen, die basophile Farbstoffe aufnehmen. Sehr friihzeitig 
tritt auch schon der sog. Bleisaum auf, eine schiefergraue Verfarbung des Zahnfleisches, 
die durch eine Ablagerung von Schwefelblei im Zahnfleisch entstehen solI. Ein solcher 
Bleisaum halt sich noch lange, nachdem schon die Zufiihrung von Blei aufgehort hat. Die 
Bleivergiftung pflegt sich dann weiter zu einer sehr langwierigen Krankheit zu entwickeln, 
deren Raupterscheinungen in starken Darmkolikanfallen (Bleikolik), in starken Muskel
schmerzen in Nahe der Golenke der Beine, seltener der Anne (Bleiarthralgie, Arthralgia 
saturnina), in Lahmungen (Bleilahmungen), Paralysis saturnina, und in Hirnleiden verschie
denster Art, die man als Encephalopathia saturnina zusammenfaBt, bestehen. Das gewohn
lichste Symptom sind hartnackige Kopfschmerzen, ilie Vorlaufer von Geisteskrankheiten 
sein konnen. Nicht selten bilden Krampfe von epileptiformem Charakter den AbschluB. 

Neben den angefiihrten Rauptsymptomen der Bleivergiftung konnen noch vorkommen, 
kurzdauernde Anasthesien mit wechselndem Sitz, voriibergehende Amblyopien, Entziindung 
und Degeneration des Nervus opticus, Schrumpfniere mit allen ihren Folgen. Auch eine 
Arthritis urica kann als Spatsymptom einer Bleivergiftung auftreten. 

Bei akuten Bleivergiftungen wird der Magen entleert, und es werden schleimige Gotranke, 
Milch, EiweiB und schwefelsaure Salze wie Glaubersalz, Bittersalz gegeben, die unlosliches 
Bleisulfat bilden. Die chronische Vergiftung ist immer ernst, da nach langerem Wohlbefinden 
von neuem die ernstesten Erscheinungen auftreten konnen. Man muB versuchen die Aus
scheidung des Bleies zu fordern durch Jodkalium, warme Bader, abfiihrende Mineralwasser. 
Bei Bleikoliken sind warme Umschlage, warme Bader und Opium oder Morphium zweck
maBig. Durch Einlaufe von Wasser, 01 oder Glycerin muB man versuchen, Darmentleerung 
herbeizufiihren. lnnereAbfiihrmittelscheinen denZustand haufig zu verschlimmern. Auchdie 
anderen Symptome der chronischen Bleivergiftung kann man nur symptomatisch behandeln. 

An den Stellen der Anwendung von Bleipraparaten konnen Verfarbungen der Raut 
auftreten, besonders wenn diePatienten sich in einer schwefelwasserstoffhaltigenAtmosphare 
aufhalten. Es diirfen daher bei Bleianwendung nicht gleichzeitig Schwefelverbindungen 
als Salben, Puder oder Bader gebraucht werden. Auch hier besteht die Gefahr der Raut
verfarbung durch Bildung von Schwefelblei. Diese Verfarbungen brauchen oft lange Zeit, 
bis sie wieder verschwinden. 

Bleiacetat, Plumbum aceticum, essigsaures Blei (neutrales), Bleizucker, 
(OHaOOOHhPb + 3 H20 
wird dargestellt, indem fein zerriebene Bleiglatte unter Erwarmen in verdiinnter Essig
saure gelost und heiB filtriert wird. Beim Abkiihlen krystallisiert das Salz aus. Farblose, 



Blei. 383 

durchschimmernde, leicht verwitternde Krystalle oder weille Krystallmassen, die schwach 
nach Essigsaure ciechen und sich allmahlich an der Luft mit einer Schicht von Bleisub· 
lIarbonat bedecken. Loslich in 2,3 Teilen Wasser von 15°, in 0,5 TeileD. Wasser von 100°, 
auch in 28 TeilElll Alkohol. Die wasserige Losung ist in der Regel etwas opalisierend getriibt 
(durch Kohlensauregehalt des Wassers); sie blaut Lackmuspapier. Der Geschmack ist an
fangs siiB, nachher adstringierend metallisch. 

Wirkung und Anwendung: Adstringierendes Mittel. 
Bleiessig, Liquor Plumbi subacetici, Bleisubacetatlosung. 

Eine wasserige Losung von basischem Bleiacetat, CHsCOOPbOH (etwa 250J0ig = 18-19% 
Pb). Der Bleiessig wird dargestellt, indem man zunachst zerriebenes krystallisiertes Blei
acetat mit 100 Teilen Bleiglatte vermischt, etwas Wasser zugibt und so lange auf dem 
Wasserbade erhitzt, bis die Mischung weill geworden ist. Unter weiterem Erhitzen gibt 
man noch mehr Wasser zu, bis nur noch sehr kleine Mengen eines Bodensatzes zu bemerken 
sind. Man IaBt das Gemisch dann erkalten, in einer verschlossenen Flasche absetzen und 
filtriert. Er ist eine klare, farblose, zusammenziehend siiBlich schmeckende Fliissigkeit, 
die Lackmuspapier blaut, durch Phenolphthalein aber nicht gerotet wird. Er mischt sich 
klar mit kohlensaurefreiem destilliertem Wasser, auch mit Alkohol, triiht sich aber unter 
Abscheidung von basischem Bleicarbonat auf Zusatz von Brunnenwasser oder durch den 
Zutritt von kohlensaurehaltiger Luft. Ammoniakfliissigkeit (carbonatfrei) gibt in der 
KaIte keinen Niederschlag; beim Erwarmen wird Bleihydroxyd abgeschieden. 

Wirkung und Anwendung: AuBerlich als austrocknendes mild adstringierendes 
Mittel zu Umschlagen, etwa 1 TeelOffel auf 1 Tasse Wasser. 

Bleiwasser, Aqua Plumbi 
eine 2%ige Mischung von Bleiessig und destilliertem Wasser. Es dan etwas triibe sein und 
wird am besten vor Gebrauch geschiittelt. 

Bleiwasserliniment BOll:CK. 
Rp. Talc. 

Amyl. aa 50,0 
Glycerin. 20,0 
Aq. Plumbi 100,0 

Wirkung und Anwendung: Zu Entziindung bekampfenden Pinselungen. 

Goulards Bleiwasser, Aqua Plumbi Goulardi 
wird hergestellt durch Mischen von Bleiessig 2 Teile, Alkohol (verdiinnt) 8 Teile und 
Brunnenwasser 90 Teile. 

Bleisalbe, Unguentum Plumbi, 
1 Teil Bleiessig, 9 Teile weiche Salbe. 

Gelatina Plwmbi m;etici UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 5,0 
Aq. destill. . . 65,0 
Glycerin. . . . 20,0 
Plumbi acetici 10,0 

Blei-Eucerinsalbe nach UNNA. 

Rp. Liquor. Plumbi subacet. 10,0 
Aq. destill. . . . _ .. 40,0 
Eucerin. anhydr. 50,0 

U nguentum contra decubitum. ( Dekubitussalbe.) 
2,5 Rp. Zinci sulfurici . 

Plumbi acetici 
Tinct. Myrrhae . . 
Vaselin. ad ..•• .. 

5,0 
1,0 

50,0 

Basisches Bleicarbonat, Plumbum subcarbonicum, Cerussa, BleiweiB. 
Zusammensetzung annahernd 2 PbCOa + Pb(OH)2; entsteht durch Einwirkung von Essig
saure und Kohlendioxyd auf Blei oder von Kohlendioxyd auf basisches Bleiacetat. Schweres, 
weilles Pulver oder leicht zerreibliche Stiicke. Spez. Gew. 5,5-5,6, loslich in verdiinnter 
Salpetersaure oder verdiinnter Essigsaure unter Kohlendioxydentwicklung. 

Wirkung und Anwendung: Wurde friiher vielfach als austrocknendes Mittel 
unvermischt oder mit Talkum zusammen angewendet. Man stellte auch Pasten 
mit Leinol her. Die Verwendung zu kosmetischen Mitteln ist verboten. 

BleiweiBpflaster, Emplastrum Cerussae, 
ein Gemisch von Bleipflaster mit iiberschiissigem Bleiweill. Das Pflaster ist zunachst sehr 
weich, wird aber bei llingerer Aufbewahrung hart und sprode. 



384 C. SIEBERT: Derm!\tologische Arzneimitte1. 

BleiweiBsalbe, Unguentum Cerussae 
besteht aus 3 Teilen BleiweiB und 7 Teilen weiBer Vaseline. 

CampherhaItige BleiweiBsalbe, Unguentum Cerussae camphoratum 
besteht aus 1 Teil Campher und 19 Teilen BleiweiBsalbe. 

Gelatina Plumbi carhonici UNNA, Gelatina Oerussae UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 
Aq. destill. . . . 
Glycerini 
Plumbi carbonici 

Bleijodid, Plumbum jodatum, PbJ2 • 

5,0 
65,0 
20,0 
10,0 

Eine kochende Losung von Kaliumjodid wird mit einer kochenden Losung Bleinitrat unter 
Umruhren vermischt. Der Niederschlag wird nach dem Erkalten gesammelt, mit kaltem 
Wasser ausgewaschen und an einem lauwarmen Ort getrocknet. Gelbes, schweres, krystal
linisches geschmackloses Pulver, das erhitzt zu einer braunen Flussigkeit schmilzt unter 
Entwicklung von Joddampfen und Hinterlassen von citronengelbem BIeioxyjodid. Loslich 
in 1300 Teilen kaltem Wasser oder in 200 Teilen kochendem Wasser. Die heiB hergestellte 
Losung ist farblos und scheidet beim Erkalten das Bleijodid i!:1 glanzenden, goldgelben, 
sechsseitigen Blattchen abo Nur wenig loslich in Alkohol und Ather sowie in verdunnter 
Kaliumjodidlosung, loslich in konzentrierter Kaliumjodidlosung, in Alkalilauge und in 
Losungen der Alkaliacetate und von Ammoniumchloridund Natriumthiosulfat. 

Wirkung und Anwendung: Resorbens. Ais Salben und Pflaster 10-20%ig. 

Bleioxyd, Lithargyrum, Bleigliltte, PbO. 
Das durch Oxydation von geschmolzenem Blei an der Luft entstehende Bleioxyd wird 

als BIeiglatte (Lithargyrum) bezeichnet. Ein dUICh Erhitzen von BIeinitrat oder BleiweiB 
erhaltenes Produkt wird als Massikot bezeichnet und findet keine arzneiliche Verwendung. 
Bleiglatte wird erhalten durch Oxydation vom geschmolzenemBlei an der Luft, bei der 
Gewinnung von Silber und silberhaltigem BIei. Durch rasches Abkuhlen erhalt man Blei
oxyd von gelber Farbe, Silberglatte, bei langsamem Abkuhlen eines von rotlicher Farbe, 
Goldglatte. Zum arzneilichen Gebrauch wird die Bleiglatte gepulvert. 

Gelbes oder rotgelbes Pulver, spez. Gew. 9,2-9,5, in Wasser fast unloslich, loslich in 
verdunnter Salpetersaure und verdunnter Essigsaure. Beim Erhitzen wird es dunkelrot, 
beim Erkalten wieder rotlich gelb. An der Luft zieht es allmahlich Kohlensaure an. Die 
Bleiglatte des Handels enthiilt immer basisches Bleicarbonat, mitunter bis zu 10%. 

Anwendung: Zu Salben, Streupulvern, hauptsachlich aber zur Herstellung 
von Bleipflaster und Bleipflastersalben (Diachylonsalben), s. S. 459. 

Gelatina Lithargyri UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 5,0 
Aq. destil1. . 65,0 
Glycerin. . . . 20,0 
Lithargyri 10,0 

Pasta Lithargyri UNNA. 

Rp. 1. Lithargyri . 6,0 
2. Aceti . . . 18,0 
3. Amyli tritici 5,0 
4. Aquae . 15,0 
5. Glycerin.. . 20,0 

Man lost 1 in 2, dampft zum Brei ein. Diesem setzt man die Anreibung von 3-5 zu und 
erhitzt aufs neue bis 40 Teile einer Pasta entstanden sind. 

Unguentum anteczematicum UNNA. 

Rp. 1. Lithargyri . . . 25,0 
2. Aceti . . . . . .75,0 
3. 01. Oliv.. . . . 22,0 
4. Adipis benzoat. . 25,0 

mit 2 bis zum Gewicht von 50,0 und mischt Man kocht 1 3 und 4 darunter. 

Rotes Bleioxyd, Minium, Plumbum oxydatum rubrum, Mennige, Pba0 4 

wird dargestellt durch Oxydation von Bleioxyd unter Erhitzcn boi Luftzutritt. Auch 
durch Erhitzen von BleiweiB an der Luft erhiilt man Mennige. Lebhaft rates, feines Pulver, 
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spez. Gew. 8,6-9,0, in Wasser unloslich. Beim Glillien wird die Mennige violett, dann 
schwarz und beim Erkalten wieder rot. Beim Erhitzen auf iiber 5500 gibt sie Sauerstoff 
ab und hinterliiBt Bleioxyd. 

Wirkung und Anwendung: Zur Herstellung einiger wenig] gebrauchter 
Salben und Pilaster. 

Stearinsaures Blei, Plumbum stearinieum 
wird dargestellt durch Fallen einer Stearinseifenlosung mit Bleiacetatlosung. Feines, £ettig 
anzufiihlendes, weiBlich gelbes Pulver, in Wasser unloslich. 

Diachylonstreupulver (Pulvis in8persorius diachylatus). 
Rp. Acidi borici pulv.. 3,0 

Plumbi stearinici pulv. • . 9,0, 
Amyli ............. 88,0 

Bleitannat, Plumbum tannieum, gerbsaures Blei 
wird dargestellt, indem Bleiessig unter bestandigem Umriihren in eine kalte Losung von 
Gerbsaure eingetragen wird. Der Niederschlag wird gewaschen und bei nicht iiber 300 

getrocknet. Feines, gelblich graues, in Wasser unlosliches, geschmackloses Pulver. 
Wirkung und Anwendung: AuBerlich als Streupulver und in Salben bei 

brandigen Geschwuren. ' 

Feuehtes Bleitannat, Plumbum tannieum pultiforme, Cataplasma ad deeubitum~ 
Unguentum (Linimentum) ad deeubitum Autenriethi. 

8 Teile mittel£ein zerschnittene Eichenrinde werden mit geniigenden Mengen Wasser eine 
halbe Stunde gekocht, so daB 40 Teile wasseriger Auszug erhalten werden. Der filtrierten 
Abkochung wird nach dem Erkalten (!) unter Umriihren so lange Bleiessig (etwa 4 Teile) 
zugesetzt, wie ein Niederschlag entsteht. Der abfiltrierte, nicht ausgewaschene, noch 
feuchte, ungefahr 12 Teile betragende Niederschlag wird in ein Glas gebracht und mit 
1 Teil Alkohol vermischt. 1st immer frisch herzustellen. ' 

Gerbsaure-Bleisalbe, Unguentum Plumbi tannici, Unguentum ad decubitum 
eine Verreibung von frisch hergestelltem Bleitannat (Acidum tannicum 1 Teil, Liquor 
Plumbi subacetici 2 Teile, Adeps suillus 17 Teile). Die Gerbsaure wird mit dem Bleiessig 
zu einem gleichmaBigem Brei verrieben und dieser mit dem Fettkorper gemischt. 

Witkung und Anwendung: Decubitus, Verbrennungen. 

Thallium. 
Thallium 

findet sich nur gebunden bis zu 17% im Crookesit, in kleinerer Menge in vielen Schwefel~ 
und Kupferkiesen, in einigen Solen, besonders in der Nauheimer, im Sylvin und Carnallit. 
Es wird durch Elektrolyse seines Chlorids also weiBes, sehr weiches Metall erhalten, an 
feuchter Luft oxydierend, bei 2900 schmelzend, gegen 16000 verdampfend. Spez. Gew. 11,8. 
Thalliumverbindungen farben nichtleuchtende Flammen schon griin' und das Spektrum 
dieser Flammen besteht aus einer einzigen griinen Linie. Der Name Thallium stammt aua 
dem Griechiachen, f}dJ.J.o~ = griiner Zweig. 

Thallium tritt ein- und dreiwertig auf. Seinem Verhalten nach gebOrt es einerseits' 2;11 
den Akalimetallen, da es einwertig ein losliches Hydroxyd, Sul£at, Carbonat und Silicat 
bildet und in den Alaunen das Alkalimetall ersetzen kann. Andererseits schlieBt es 
sich durch sein schwer losliches Chloriir und Jodiir, sein unlosliches Sulfit und seine physi-
kalischen Eigenschaften dem Blei an. ' 

Arzneiliche Verwendung findet nur das 

Thalliumaeetat, Thallium aeetieum, genannt Thallium-Depilatorium Kahl
baum, CJI302Tl. ' 

Bei dar innerliohen Verabreichung erfolgt nach einigen Tagen ein Ausfallen des Haar
kleides (BuscIIlm). Es wird hauptsachlich bei Kindem, die an Pilzerkrankungen der 
Kopfhaut leiden, gegeben, wenn man die in diesen Fallen notwendige Enthaarung nicht durch 
Rontgenbestrahlungen vomehmen kann. Die spezilischen Wirkungen des Thalliums beruhen 
im wesentlichen auf Beeinflussung des vegetativ-endokrinen Systems. ' 

Das Tlutlliumacetat ist nicht ganz ungijtig, daher ist seine Verwendung nur mit gewissen 
VorsichtsmaBregeln durchzufiihren. Das Thallium-Depilatorium solI nur bei Kindem bis 
zur Pubertat verwendet werden. Es ist am besten in Zuckerwasser gelost auf leeren Magen 

Randbnch der Rant- n. Geschlechtskrankheiten. V.I. 25 
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zu geben. Die Dosierung muB auBerordentlich sorgfaltig vorgenommen werden,. da Uber
dosierung Vergiftungserscheinungen, Unterdosierung unvollstandige Enthaarung zur Folge 
hat. Man gibt pro Kilogramm Korpergewicht, nackt gewogen, 8 mg, bei Sauglingen 
5-6 mg. Zu diesem Zweck stellt man sich die gewiinschte Milligrammenge aus den Tabletten 
zusammen, die mit 100, 10 und 1 mg hergestellt werden. Am 7. bis 9. Tage beginnt die 
Epilation und ist am 16. bis 20. Tage beendet. Sobald der Haarausfall beginnt, kann man 
durch Ausziehen der Haare den Vorgang beschleunigen. Das Wiederwachsen des Haar
kleides beginnt etwa 4 Wochen nach dem Ausfall. Eine Wiederholung der Thallium
behandlung innerhalb eines Vierteljahres ist moglichst zu vermeiden, um Nebenerschei-
nungen zu verhindern. ' , 

Die Kinder di1rfen nicht untergewichtig und miissen nach jeder Richtung hin gesund 
sein. Frische Infektionskrankheiten bilden eine strikte Gegenanzeige, auch Anginen. Darm, 
Nieren, Nervensystem, Augen miissen vollig in Ordnung sein. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsform: OP zu 50 Tabletten zu 0,1; 0,01 und 0,001 g. 

Kupfer. 
Kupfer 

kommt in Nordamerika gediegen vor; hauptsachlich' aber wird es als Erz gefunden: Rot
kupjererz, Schwarzkupjererz, Kupjerglanz, Kupjerindig, Kupjerkies, Buntkupjerkies. Kleine 
Mengen Kupfer kommen in vielen anderen Erzen, z. B. in Eisenerzen vor. Auch in Pflanzen 
und Tieren, besonders wirbellosen, werden kleine Mengen von Kupfer gefunden. Beim 
Menschen ist es schon haufig nachgewiesen, spielt aber hier physiologisch keine Rolle und 
ist als ein zufalliger Befund anzusehen. Rotes, glanzendes, sehr dehnbares Metall,' spez. 
Gew. 8,96. Beim Schmelzen nimmt es Gase auf, die beim Erkalten unter Zischen und 
Spritzen wieder entweichen. An trockener Luft halt sich Kupfer unverandert, an feuchter 
kohlensaurehaltiger Luft iiberzieht es sich mit einer Schicht von griinem basisch-kohlensaurem 
Kupjer (Patina) oder Kupjerrost, falschlich mitunter als Griinspan bezeichnet, wahrend 
wirklicher Griinspan ·eine basisch essigsaure Verbindung ist. Beim Erhitzen an der Luft 
bildet sich eine schwarze Schicht von Kupferoxyd. Beim LuftabschluB wird Kupfer von 
verdiinnter Saure wie Salz- oder Schwefelsaure nicht angegriffen, ebenso auch nicht von 
Essigsaure oder anderen organischen Sauren. Man kann daher essighaltige Speisen oder 
Pflanzensafte in kupfernen GefaBen kochen, ohne daB dabei Kupfer in Losung geht. 
Erkalten derartige Stoffe aber in kupfernen Kesseln und wird so ein Luftzutritt ermoglicht, 
so kann Kupfer selbst von schwachen Sauren gelost werden. 

In der Dermatologie werden Kupferverbindungen hauptsachlich ihrer atzenden, 
adstringierenden und d~sinfizierenden Wirkungen wegen angewendet. 1m allgemeinen ist 
aber Kupfer mehr ein litzmittel als ein entziindungswidriges Mittel. Seine Desinfektions
kraft wird neuerdings auch gegen menschliche Parasiten (Lause) ausgenutzt. 

Beim Menschen wird Kupfer von Wundflachen leicht, vom Darm aus schwerer auf
genommen, aber immerhin in nachweisbaren Mengen, die sich in der Leber ablagern. Die 
Ausscheidung scheint schnell vor sich zu gehen, hauptsachlich durch Galle, in geringerem 
MaBe durch Urin, Speichel, Milch. 

Kupferacetat, Cuprum aceticum, essigsaures Kupfer, Aerugo crystallisata, 
krystallisierter (destillierter) Griinspan, (CH3COO)2Cu + H20. 

Basisches Kupferacetat (Griinspan)' wird mit Wasser und verdiinnter Essigsaure an
gerieben, zum Sieden erhitzt und noch soviel verdiinnte Essigsaure zugegeben, wie zur Auf
losung des Griinspans notig ist. Aus der filtrierten Losung scheidet sich das Kupferacetat 
beim Erkalten krystallinisch aus. Dunkelblaulichgriine, prismatische Krystalle von metalli
schem Geschmack, loslich in 14 Teilen kaltem oder 5 Teilen siedendem Wasser, auch in 
etwa 16 Teilen Weingeist. Zur volligen Auflosung ist gewohnlich der Zusatz einer kleinen 
Menge Essigsaure erforderlich. An der Luft verwittern die Krystalle oberflachlich. 

Wirkung und Anwendung: AuBerlich als mildes Atzmittel in Form von 
Streupuder, Salben (2%ig). 

Basisches Kupferacetat, Cuprum subaceticum, Aerugo, GrUnspan. 
In den Handel kommen zwei Sorten: griiner und blauer Griinspan. Arzneiliche Ver

wendung findet nur der griine Griinspan, der durch Einwirkung von mit Essig getrankten 
Zeugstiicken auf Kupferplatten oder durch Besprengen dieser mit heiBem Essig gewonnen 
wird. Er besteht im wesentlichen aus Halbbasischkupferacetat [Cu(CH3COO)2J2 + CU(OH)2 
+ 5 H 20 neben wenig Zweifachbasischkupferacetat, Cu(CH3COO)2 + CU(OH)2 + H 20. 
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Feines griines Pulver oder feste, sohwer zerreibliohe griine oder blauliohgriine M~ssen. 
In Wasser ist der Griinspan nur teilweise loslioh, indem sioh halbbasisohes Kupferaoetat 
mit blaugriiner Farbe lost, wahrend zweifaoh basisches Kupferaoetat aIs blaues krystallinisohes 
Pulver zuriiokbleibt. In verdiinnter SohwefeIsaure und verdiinnter Essigsaure lost es sioh 
volIstandig, auoh in Ammoniakfliissigkeit, hier mit sohieferblauer Farbe. 

Wirkung und Anwendung: Als atzendes Streupulver bei stark wuchernden 
Geschwiiren, a.uch als Salben (IO°/oig) und Pflaster. 

Griinspanpflaster, Ceratuin Aeruginis, Griinspancerat, Hiihneraugenpflaster 
besteht aus Griinspan (5%), gelbem Waohs, Fiohtenharz und Terpentin. 

Griinspansalbe, Unguentum Aeruginis 
besteht aus Griinspan (4%), Weihrauoh, gelbem Waohs, Terpentin und Olivenol. 

Cusylol (Cusol), Cuprum citric. solubile "ArIt", 
blaues korniges, in Wasser leioht losliohes Pulver, nioht atzend, mit 18,6% Kupfer. 

Wirkung und Anwendung: Adstringens, als Salbe und Streupulver. 
Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Pulv. Cusyloli ad unguentum "ArU" dient zur Bereitung der 

Salben. Pulv. Cusyloli ad inspersionem "Arlt" zur' Bereitung von Streupulvern. 

Kupferjodiir, Cuprum jodatum, Cuprojodid, CuJ 
wird dargestellt, indem eine Losung von Kupfersulfat und Ferrosulfat unter Umriihren 
mit einer Losung von Kaliumjodid versetzt wird. Der entstandene NiedersohIag wird 
gewasohen und getrooknet. WeiBliohes Pulver, unloslich in Wasser und verdiinnten Sauren, 
loslich in Ammoniakfliissigkeit und Kaliumjodidlosung. Es enthiilt 66,7% Jod. 

Wirkung und Anwendung: Salbe (IO%ig) als Resorbens. 

Kupfernitrat, Cuprum nitricum, Cuprinitrat, salpetersaures Kupferoxyd, 
CU(NOS)2 + 3 H 20 
wird dargestellt duroh Auflosen von Kupferspanen in erwarmter Salpetersaure. . Die 
Losung wird dann bis zum Salzhautohen eingedampft. Die beim Erkalten ausgesohiedenen 
Krystalle werden auf einem Triohter gesammelt und zwisohen FlieJ3papier abgepreJ3t. 
Lasurblaue Krystalle, wasseranziehend, leichtloslich in Wasser und Alkohol. 

Wirkung und Anwendung: Wie Kupfersulfat (s. d.), von dem es sich in seiner 
Wirkung nicht wesentlich unterscheidet. 

Kupferoxyd, Cuprum oxydatum, CuO. 
Das zum arzneiliohen Gebrauch bestimmte Kupferoxyd soil durch Gliihen von basisohem 

Kupferoarbonat dargestellt werden. Sohwarzes, glanzloses, schweres, amorphes Pulver 
in verdiinnter Salpetersaure leioht loslioh. In Ammoniakfliissigkeit lost es sioh langsam 
mit blauer Farbe zu Kupferoxydammoniak. 

Wirkung und Anwendung: Als resorbierendes Mittel in Form von 5-1Oo/oigen 
Salben. 

Kupferparaphenolsulfonat, Cuprum phenolsulfonicum, p-Phenolsulfonsaures 
Kupferoxyd, Cuprum sulfocarbolicum, Kupfer-Aseptol, 
[C6H4(OH)SOs12 . Cu + 5 H20 
entsteht duroh Umsetzung von p.phenolsulfonsaurem Barium mit Kupfersulfat in heiJ3er 
wasseriger Losung und Eindampfen bis zur Krystallisation. Griine rhombisohe Prismen 
oder hellgriine Nadeln, loslioh in Wasser und Alkohol. Die wasserige Losung wird duroh 
iibersohiissige Ammoniakfiiissigkeit tiefblau gefarbt. 

Wirkung und Anwendung: Als Antisepticum zu Verbanden und Umschlagen. 
1 : 200 bis 100. 

Kupfersulfat, Cuprum sulfuricum, schwefelsaures Kupferoxyd, reines Kupfer-
vitriol, CuS04 • 

wird hergestellt duroh LOsen von Kupfersohnitzel in einem Gemisoh aus konzentrierter 
SohwefeIsaure und Salpetersaure unter Erwarmen. Naoh AuflOsung des Kupfers wird 
die LOsung eingedampft, und der Riickstand im Sandbade erhitzt bis Dampfe von 
SohwefeIsaure entweiohen. Nach dem Erkalten wird der Riiokstand in siedendem Wasser 

25* 
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gelost und zur Krystallisation gebracht. Durchscheinende, lasurblaue, schiefrhombische 
Krystalle von metallischem Geschmack, an der Luft allmahlich verwitternd, loslich in 
3,5 Teilen kaltem oder 1 Teil heiBem Wasser, unloslich in Alkohol. Die wasserige Losung 
rotet Lackmuspapier. Durch Erhitzen bis 1000 verliert das Salz 4 Mol. Krystallwasser, 
bei 2000 wird es vollig entwassert und bildet ein weiBes Pulver, das wieder begierig Wasser 
aufnimmt und sich wieder blau farbt. 

Wirkung und Anwendung: Kupfersulfat in Substanz und in konzentrierten 
Losungen (liber 10%) werden als .iftzmittel benutzt. Seine Wirkung ist eine ganz 
energische aber nur oberflachliche. Beide Komponenten des SaIzes spielen 
hierbei eine Rolle. Das Kupfer verbindet sich mit dem EiweiB zu einem festen 
Albuminat, und die freiwerdende Schwefelsaure hat auch ihren Anteil an der 
Atzwirkung. In verdlinnten Losungen, 0,5-2 Ofoig, als Umschlage, wirkt es 
adstringierend, auBerdem antiseptisch. 

Lecutyl, 
ein~. Verbindung von zimtsaurem Kupfer und Lecithin. Es ist ein dunkelgriines, leicht 
in Ather und Chloroform losliches Pulver. Kommt in den Handel als Lecutylsalbe und 
Lecutylpillen. Die Salbe hat einen Kupfergehalt von 5% und enthalt noch als schmerz
stillendes Mittel 10% Cycloform. 

Wirkung und Anwendung: Zur Behandlung von Hauttuberkulose (Lupus 
vulgaris) ortlieh und innerlich. Die Salbe solI elektiv tuberkuloses Gewebe 
zerstCiren. Die Leeutylpilien enthalten 0,005 g Kupfer. Unter Urinkontrolle 
sind taglieh 1-2 Pilien zu nehmen. 

Hersteller: Serinol G. m. b. H., Bonn a. Rh. 

Kupferdermasan, 
kommt in den Handel als: 1. Kupfer-Dermasan mit Oberfliichenwirkung, ein Esterdermasan 
mit 1% einer organischen Kupferverbindung. Griinlichblaue Salbe, dient zur raschen 
Epithelisierung von Wundflachen, torpiden Geschwiiren usw. 2. Kupfer-Dermasan mit 
Tiefenwirkung enthalt 2% Kupferverbindung. Zur Lupusbehandlung tragt man nach 
G. BETTIN zunachst das Kupferdermasan mit Tiefenwirkung zweimal 24 Stunden auf den 
Lupusherd, dann eine Mischung desselben mit Kupferdermasan mit Oberflachenwirkung 
im Verhaltnis ~on 4: 1, dann 3: 2, dann 2: 3, dann 1: 4, schlieBlich nur das milde. Kupfer
dermasan als Uberhautungsmittel je zweimal 24 Stunden auf. Die umgebende Haut bleibt 
intakt, wahrend der Lupusherd zumeist mit schmierigem graugriinem Eiter bedeckt ist. 
Nach der dritten Anwendung ist meist der Geschwiirsgrund gereinigt. Es hinterbleiben 
glatte, weiBe Narben. 

Hersteller: Dr. R. ReiB, Berlin NW 87. 

Cuprex 
enthalt eine organische lipoidlosliche Kupferverbindung in einem organischen Losungs
mittel. Klare, blaugriine, aromatisch riechende Fliissigkeit (feuergefahrlich). 

Wirkung und Anwendung: Zur Abtotung von Kopf-, Filz- und KleiderHi.usen. 
Bei Kopflausen verreibt man etwa 50 g auf die Kopfhaut, laBt eine Stunde 
wirken, dann Abwaschen mit warmem Seifenwasser. Lockert auch die Nisse, 
so daB diese leicht mit einem Staubkamm entfernt werden konnen. Behandlung 
der FiIzlause dem entsprechend. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: OP zu 25, 50, 100, 200, 500 und 1000 eem. 

Cuprex neu 
ist eine farblose und fast geruchlose Losung einer organischen Kupferverbindung, die 
wie Cuprex verwendet wird. 

Hersteller und Handelsform: Wie oben. 

Cuprocollargol s. S. 39l. 

Philoninsalbe 
ist eine jOdorthochinolinsulfosaures Kupfer, Trypaflavin, Silbersulfid, Perubalsam, Bor
saure enthaltende Salbe zur Behandlung von Unterschenkelgeschwiiren. 

Hersteller: Ohemisehe Fabrik Promonta, Hamburg 26. 
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Silber und seine Verbindungen. 
Silber 

kommt zum Teil gediegen, zum Teil als Verbindung mit anderen Elementen, Wie Schwefel, 
Arsen, Kupfer in der Natur vor. . 

Rein weiBes, glanzendes Metall, sehr dehnbar, zu dem feinsten Draht ausziehbar, Ia.6t 
sich auch zu den feinsten BIattchen ausschlagen (Blattsilber) . .An der Luft oxydiert Silber 
auch in der GIiihhitze nicht, nimmt aber beim Schmelzen reichlich Sauerstoff auf. EnthiHt 
die Luft der Umgebung Schwefelwasserstoff, so schwarzt es sich unter Bildung von Schwe£eI
silber. Es schmilzt bei 10000 und Ia.6t sich bei hoher Temperatur destillieren. Es ist 
unloslich in Salzsaure und bIter verdiinnter Schwefelsaure, loslich in Salpetersaure. 

Argentum praecipitatum, gefiiJItes Silber, molekulares Silber, 
ein pulverformiges Silber, erhalten durch Reduktion von Silberchlorid mit Zink. Grautls 
Pulver. 

Wirkung: Antisepticum durch oligodynamische Wirkung. 
Anwendung: Als Silberverbandstoffe. 

Kolloides Silber, Argentum colloidale, Collargol, CREDEsches Silber. 
Ein hOchst fein verteiltes wasserlosliches Silber mit Eiwei.6sto£fen als Schutzkolloiden. 

70% Silber. . 
Kolloides Silber wird dargestellt durch Reduktion von Silbernitrat mittels Ferro

sulfat und Natriumcitrat. Auch durch elektrische Zerstaubung unter Wasser Ia.6t es 
sich darstellen. 

Griin- bis blauschwarze, metallisch gIanzende Blattchen. Die wasserigen Losungen 
sind im auffallenden Lichte dunkelgriinbraun, im durchfallenden rotbraun. Stark ver
diinnte Losungen erscheinen im durchfallenden Licht klar, im auffallenden tri,ibe. 1m Ultra
mikroskop. erkennt man in den Losungen die einzelnen Silberteilchen. Durch Sauren 
und Salze wird die Losung "ausgeflockt"; durch NeutraIisieren der Satire oder durch 
Verdiinnen mit Wasser tritt wieder Losung ein. ' 

Wirkung: Das kolloide Silber ist ein lokales und ein allgemeines Anti-
8epticum, dessen Wirkung allerdings nicht immer zuverlassig ist. Um Allgemein
wirkungen zu erzielen, spritzt man es am besten in die Blutbahn (CREDE). 
Es kann auch als Salbe nach Art einer Schmierkur in die' Raut eingerieben: 
werden. Nach einmaliger Injektion verschwindet das Silber raseh aus dem 
Blut und verteilt sieh auf versehiedene innere Organe, wie Leber, Milz, Knochen
mark, Lungen, wahrend das Gehirn ±rei bleiben solI (Karrinehenversuehe von 
VOIGT). Intravenos eingespritzt iibt es einen Reiz auf das Knoehenmark aus 
und bewirkt Leukocytose. Es hat eine groBe AdBorptionBwirkung dureh die 
auBel'st feine Verteilung und die dadurehbedingte enorme Gesamtoberflaehe. 

Anwendung: Phlegmone, Lymphangiti8, Furunkulo8e, ErY8ipel. Man spritzt 
anfangs 2 eem einer 0,5--2°/oigen Losung und steigt um 1-2 cem bis auf 8 bis 
10 ecm. Naeh der Einspritzung treten gewisse Erseheinungen einer .Allgemein
reaktion auf, wie Temperatursteigerung, Frosteln, Kopfsehmerz. Die intra
venosen Gaben werden taglieh oder 1-2mal woehentlieh gegeben. Da sehwaehe 
Collargollosungen bis zu 2% leicht von selbst ausfloeken, so sind wegen einer 
mogliehen Gefahr der Embolie die Losungen immer friseh vor der Einspritzung 
und ohne Erwarmen herzustellen, oder es sind die Ampullenpraparate zu wahlen. 
Es wird aueh rectal verwendet, 1-5 g in 50--100 cern warmem Wasser gelost. 

AuBerlich und zu Einreibung8kuren nimmt man eine 15%ige Collargolsalbe. 
1-3 g werden 15 Minuten in die vorher gereirrigte Raut eingerieben, tag!. 
1-4 solche Einreibungen. 

Silbersalbe, Unguentum Argenti colloidaIis. 
Das Arzneibuch la.6t die Salbe herstellen aus einer Losung von 15 Teilen kolloidem 

Silber in 5 Teilen Wasser und einer Salbengrundlage aus 73 Teilen Benzoeschmalz und 
7 Teilen gelbem Wachs. 

CREDESche Salbe,Unguentum Argenti colloidaIis CREDE, 
hat die gleiche Zusammensatzung wie obige Salbe nur soIl fur der Wachszusatz fehlen. 
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Hersteller des Gollargols: Chemische Fabrik von Heyden, A.G., Dresden
Radebeul. Sterile feste Substanz in OP mit 3 und 10 Ampullen zu 0,4 g und 
1 g; 12%ige L6sung, OP mit 6 Ampullen zu 5 ccm. Unguentum Crede, in OP 
zu lO, 25, 50 und lOO g. 

Es gibt noch eine weitere Anzahl von kolloiden Silberpraparaten, die haupt
sachlich zu Einspritzungen in die Blutbahn oder unter die Haut bestimmt sind. 

Argoferment, 
durch Elektrolyse gewonnenes kolloides Silberpraparat mit 0,02% Silber. Dunkelrot
braune Fliissigkeit, die neben Silber noch eine minimale Menge eines organischen Kolloids 
enthalt und Salze, die die Losung isotonisch machen. 

, Hersteller: G. und R. Fritz Petzold & SiiB, Wien. 

Dispargen, 
Silberkolloid von hoher Dispersitat mit 30% Silber; glanzende schwarze Blattchen, die in 
Wasser quellen und sich in einigen Stunden losen. Die Losungen sind klar, zeigen bei 
auffallendem Lichte eine blaue Opalescenz, sind sonst griinlichrotlich. Die frisch herge
stellten Losungen sind binnen 48 Stunden durch Selbststerilisation keimfrei. 

Wirkung: Wie Argentum colloidale; bei intraven6sen Einspritzungen Tempe
raturerh6hung, bisweilen Schiittelfrost. 

Anwendung: 2%ige L6sung in die Vene 2-5-10'-:"15 ccm tagl. ;Auch 
2-3mal tagl. 5 ccm. Die L6sungen werden am besten mit 50%iger Trauben
zucker16sung verdiinnt. 

Hersteller: Chemische Fabrik Reisholz b. Dusseldorf. 
Handelsform: OP mit 12 Ampullen zu 2 ccm und OP mit 6 Ampullen zu 

5 ccm. 

Elektrocollargol, 
einekolloide Silberlosung mit 0,06% Silber, rotbraune im durchfallendem Lichte klar, 
in auffallendem Lichte triibeFliissigkeit. Das kolloide Silber ist durch elektrische Zer
staubung hergestellt. 

W irkung: Wie Argentum colloidale. 
Anwendung: Kommt in den Handel in Ampullen in zwei Starken. Schwach = 

O,06%ige L6sung, OP mit 3 oder 6 Ampullen zu 5 ccm. Stark = Elektrocollargol 
konzentriert = 0,6%ige L6sung, OP mit 3 Ampullen zu 5 ccm, mit 6 Ampullen 
zu 5 ccm, mit 1 Ampulle zu 50 ccm. Von derschwachen L6sung 1-2 Ampullen, 
von der starken 1/2 bis 1 Ampulle zu 5 ccm in die Bltttbahn; in den Muskel 
hochstens bis, zu 2 ccm. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 

Fulmargin, 
durch elektrische Zerstaubung hergestellte, stabilisierte, kolloide Silberlosung von hohem 
Dispersistatsgrade. Silbergehalt wird verschieden:angegeben 0,1-0,3%. Es solI frei von 
Schutzkolloiden sein. 

Wirkung: Wie Argentum colloidale. Es solI wegen seiner sehr feinen Ver
teilung auch adsorptive Wirkung auf Bakterientoxine haben. 

Anwendung: Einspritzung in den Muskel oder in die Vene tagl. 1-2 Ampullen, 
bei Kindern eine Ampulle von 5 ccm. 

Hersteller: H. Rosenberg, Freiburg i. Br. 
Handelsform: OP 1, 3, 6 Ampullen zu 5 ccm. 

Lysargin, 
kolloides Silber, stahlblaue, glanzende Lamellen, leicht loslich in Wasser mit leuchtend 
gelbbrauner Farbe, 80-82% Silber, hat die Lysalbinsaure .(Protalbinsaure) als Schutz
kolloid. Lysalbinsaure wird durch Einwirkung von Natronlauge auf HiihnereiweiB erhalten. 

Wirkung und Anwendung: Wie Argentum colloidale. 
Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a.,Rh. 
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Cuprocollargol, 
elektrokolloide Kupfer-Silberlosung mit 0,05% Cu und 0,05 % Ag. 

Wirkung und Anwendung: In die Blutbahn 5-10 (-20) ccm jeden 3. bis 
4. Tag. Anwendungsgebiet wie kolloides Silber. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP mit 3 Ampullen zu 5 cem und mit 5 Ampullen zu 10 cem. 
Aurocollargol, Goldsilberlosung Heyden, 

elektrokolloide Goldsilberlosung mit 0,006% Au nnd 0,06% Ag. 
. Wirkung und Anwendung: Wie oben. . 

Hersteller und Handelsform: Wie oben. 

Silberacetat, Argentum aceticum, essigsaures Silber, CHsCOOAg . 
. Essigsaures Silber wird hergestellt durch Ausfallen von Silbernitrat durch Natrium

acetat. Weines, aus mikroskopischen Prismen bestehendes Pulver von widerlich metallischem 
Geschmack. Loslich in 100 Teilen kaltem oder in 15 Teilen siedendem Wasser; am Lichte 
wirdes grauviolett. 

W irkung: Desinfiziens. 
Anwendung: Umschlage 0,5-1°/oig. 

Silbercitrat,Argentum citricum, Itrol, citronensauresSilber, CsH,(OH)(COOAg)s. 
In eine mit Citronensaure versetzte Natriumbicarbonatlosung wird Silbernitratlosung 

eingebracht. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen und getrocknet. Wei.6es 
schweres Pulver, wenig lichtempfindlich, schwer loslich in Wasser (in 3800 TeiIen)_ 

Wirkung: Nieht atzendes Antisepticum. 
Anwendung: Bei Gesehwiiren lO%ige Sa.lbe oder Aufstreuen der reinen 

Substanz. Zu Umschlagen Losungen 1 : 4000. 
Itrolflecke werden durch Einlegen der Wasehe in eine Losung von 10. g 

Merkurichlorid, 25 g Natriumchlorid und 2 Liter Wasser beseitigt. Mit Wasser 
gut naehspiilen. . . " 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP mit 50 Tabletten zu 0,1 g zur Herstellung von Losungen. 

Silberfluorid, Argentum fluoratum, Fluorsilber, Tacbiol, AgF + ~O, 
wird erhalten durch Auflosen von Silberoxyd oder Silbercarbonat in Flu.6saure und Ver
dunsten des Losungsmittels. Gelbliche, lei()ht zerflie.6liche Krystallmassen. In Wasser 
leicht loslich. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Wasserige Losung 1 : 1000 zu Umschlagen. 
Hersteller: E. Merc}r, Darmstadt. 

Silberlactat, Argentum lacticum, Actol, milcbsaures Silber, 
CHaCH(OH)COOAg + ~O. . " 

Es wird dargestellt, indem aus einer Losung von Silbernitrat durch einen tTherschu.6 
von Natriumcarbonat das Silber als Carbonat ausge£itUt wird. Das "erhaltene Silbercarbonat 
wird in verdiinnter Milchsaure unt-er Erhitzen aufgelost und die Losung zur Krystallisation 
gebracht. Weines krystallinisches Pulver, loslich in 15 Teilen Wasser, auch loslich in eiwein
haltigen Flussigkeiten. Die Krystalle farben sich an der Luft leicht braunlich. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Zu Umschlagen. Losungen 1 : 4000-1 : 100. . 
Hersteller des Actols: Chemisehe Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

SHbernitrat, Argentum nitricum, salpetersaures Silber, HoHenstein, AgNOs, 
wird erhalten durch Auflosen von reinem Silber in reiner Salpetersaure. Farblose, rhom
bische Ta£elu, welche sich in 0,6 Teilen Wasser zu einer neutralen Flussigkeit losen. Ferner 
losen sie sich in etwa 10 Teilen Alkohol und in einem Uberschu.6 von Ammoniakfliissigkeit. 
Erhitzt man es auf 2000, so kann das Silbernitrat in Stangen ausgegossen werden. 

Wirkung: Silbernitrat wirkt in Substanz vermoge seiner starken Mfinitat 
zu Eiweillstoffen atzend. Obgleieh die Atz"\illg an und fiir sich kraftig ist, so 
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geht sie doch nicht tief, da das sich bildende unlosliche Silberalbuminat 
der Atzwirkung ein Ziel setzt. 

Schwachere Hollensteinlosungen, unter 0,25%ige, wirken adstringierend, 
sekretionsbeschrankend, entziindungswidrig. Bei langdauernder Verwendung von 
Silbernitrat zur ortlichen Behandlung kann mitunter eine ortliche Argyrie be
obachtet werden, d. h. eine Ablagerung von reduziertem Silber, die der Haut 
oder der Schleimhaut eine schiefergraue bis schwarzliche Verfarbung gibt. 
Es solI aber nochmals betont werden, daB doch eine sehr lange Behandlungs
dauer dazu erforderlich ist, urn diese Erscheinungen hervorzurufen. Bei jahre
langer innerlicher Verabreichung von Silbernitrat, die heute wohl kaum vor
kommt, kann es zu einer Argyrie der ganzen Hautdecke kommen. Die durch 
Argyrie gesetzten Veranderungen sind nicht mehr zu beseitigen. In letzter 
Zeit ist die innerliche Verabreichung von Hexamethylentetramin dagegen 
empfohlen worden. 

Bei Vergiftungen mit HoHenstein, z. B. durch Verschlucken eines abge
brochenen Stiftes bei Atzung in der Mundhohle, gibt man reichlich EiweiB 
und Milch, um das Silbernitrat in eine unlosliche SilbereiweiBverbindung 
iiberzufiihren. Abgesehen von Ubelkeit, Erbrechen und Magenbeschwerden 
sind diese Ungliicksfalle meistens von keinen schwerwiegenden Folgen begleitet. 

Zur Verdiinnung von Silbernitrat16sungen darf nur destilliertes Wasser ver
wendet werden, da die Chloride des Leitungswassers mit ihm un16sliches Silber
chlorid bilden. 

Anwendung: Zu kraftigen Atzungen bedient man sich des HoHensteinstiftes 
Urn gegebenen FaIles eine gemilderte Wirkung zu haben, nimmt man den 
Lapis mitigatus (Argentum nitricum cum Kalio nitrico). Dieses ist ein Atzstift, 
der durch Zusammenschmelzen von 1 Teil Argentum nitricum mit 2 Teilen 
Kaliumnitrat hergestellt wird und auch von groBerer Festigkeit ist. 

Zum Atzen gebraucht man auch 2-5-10%ige Losungen, bei chronischen 
Hautleiden auch 5-10%ige Losungen in Spiritus dilut. UmschIage von 
Losungen 1 : 1000 werden bei nassenden Ekzemen angewendet. 

Spiritus Argent. nitric. UNNA. 

Rp. Argent. nitric. . . . 5,0 
Aq. destill. . . 10,0 
Spirit. Aeth. nitros. " 85,0 

Unguentum Argenti nitriei eompositum, Hollensteinsalbe, Lapissalbe, 
wirkt granulationsanregend und epithelisierend, reizt aber manchmal auch die Umgebung 
von Wunden und Geschwiiren. 

Rp. Argent. nitric.. . . . . . . . . 3,0 oder Rp. Argent. nitric.. . 
Zinc.oxydat. Bals. peruvian. aa. 10,0 Bals. peruvian. . 
Adipis suilli .........• 80,0 Vaselin. flav. ad 

Argoplax, 

1,0 
. 10,0 
100,0 

eine komple~e, organisc~e. Silberv~rbindun~ v?n Silbernitrat .mit Glyc.ocoU (C2H 50 2Nh2' 
AgNOs' WmBes krystallinisches, lichtempfmdliches Pulver mIt 16% SIlber, wasserloslich 
mit ncutraler Reaktion. Losungen moglichst unter LichtabschluB herstellen. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Zu Umschlagen 0,1-2%ige Losung. 
Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co., A.G. Berlin. 
Handelsform: OP Rohrchen zu 1 g. 

Argentol, oxychinolinsulfonsaures Silber, C9H 5(OH)N' SOgAg, 
entsteht durch Umsetzen einer Losung von oxychinolinsulfonsaurem Natrium mit Silber
nitrat. Gelbliches, fast geruchloses Pulver, in kaltem Wasser schwer, in heiBem Wasser 
leichter loslich. Erhitzt man das Pulver langere Zeit mit Wasser, so wird Silber in feinster 
Verteilung ausgeschieden. 32,5% Silber. 
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Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Bei Wunden und Geschwiiren als Streupulver oder als 1 bis 

2°/oige Salben. 
Hersteller: Franz Fritsche & Co., Hamburg 39. 

Argobol, 
ein Gemisch von Silberphosphat, Ag3P04• mit Bolus. 2% Silber. Wird nach einem 
patentierten Verfahren durch Umsetzen von Silbernitrat mit Natriumphophat in Gegen
wart von Bolus hergestellt. Gelblich weiBes, in Wasser un16sliches Pulver. 

W irkung: Austrocknendes Antisepticum. 
Anwendung: Streupulver. 
Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 100 g. 

Ichthargan, Ichthyolsilber, 
braunes, amorphes, geruchloses und bestandiges Pulver; 16slich in Wasser, Glycerin und 
verdiinntem Alkohol. Wasserige Losungen dem Lichte ausgesetzt, farben sich allmahlich 
dunkler. Es enthalt 300/ 0 Silber an organische aus der Ichthyolsulfosaure gewonnene stark 
schwefelhaltige (15%) Korper gebunden. 

Wirkung: Antisepticum und Adstringens. 
Anwendung: Als Streupulver mit 1-5%ig mit Talkum; bei Pemphigus 

verordnet BALLIN: 
Rp. Ichthargan . 5,0 

1,5 
50,0 

Unguentum Ichthargan UNNA. 
Tragacanth. . . 
Aq. destill. ad. . 
Zum Aufstreichen. 

Ichthargansalbe UNNA. 

Rp. Ichthargan . . . . 
Aq. destill. . . . . 
Lanolin. 
Vaselin. aa ad . • 

1 %ige Salbe mit Euzerin. anhydric. bei Lippenekzemen. 
Hersteller: Ichthyolgesellschaft Cordes-Hermanni & Co., Hamburg. 

Ichthargol, 

0,5 
1,0 

50,0 

eine Ichthyol-Silberverbindung mit 12% Silber, braunes, geruchloses, in Wasser unlosliches 
Pulver. 

Hersteller: Wie oben. 

N eoichthargan, 
eine Ichthyol-Silberverbindung, die durch Fallung von ichthyolsulfonsaurem Natrium mit 
Silbernitrat gewonnen wird. Fast schwarzes, geruchloses, in Wasser und Alkohol unlosliches 
Pulver, das sich aber in Chloroform leicht lost. 12% Silber, 15% Gesamtschwefel, davon 11,3% 
Sulfidschwefel (nicht oxydierter Schwefel) und 3,7% Sulfonschwefel (oxydierter Schwefel). 

Wirkung: MiIdes Adstringens und Antisepticum. 
Anwendung: Bei Ekzemen als 2%ige Salbe. 
Hersteller: Wie oben. 
Handelsform: 2%ige Unguentum Neoichthargani mOP. 

Albumosesilber, Argentum proteinicum, Protargol. 
Die im Handel befindlichen als Argentum proteinicum bezeichneten Praparate sind 

dem unter lVIarkenschutz stehenden "Protargol" nicht ganz gleichwertig, was vielleicht 
auf die Verwendung eines besonderen EiweiBstoffes bei dem letztgenannten Praparat 
zuriickzufiihren ist. 

Hergestellt werden die Silberalbumosen, indem eine Silbersalzlosung mit Pepton gefallt 
und der entstandene Niederschlag bis zur Losung mit Protalbumose digeriert wird. Diese 
Losung wird im Vakuum zur Trockne eingedampft. Ein anderer Weg der Darstellung 
besteht darin, daB man eine Peptonlosung mit frisch gefalltem feuchtem Silberoxyd 
schiittelt und die Silberpeptonlosung mit Protalbumosen digeriert. .. 

Feines hellbraunliches Pulver, in Wasser leicht loslich, unloslich in Alkohol und Ather. 
Das Silber ist in der Verbindung fest gebunden und auch mit Salzsaure nicht abspaltbar. 
Es gibt mit EiweiB und Kochsalz keine Niederschlage. Es lost sich nur unter gewissen Vor
sichtsmaBregeln (in diinner Schicht auf kaltes Wasser aufstreuen) leicht in Wasser. So kann 
man bis 20%ige Losungen herstellen. Es kommt jetzt ein Protargolgranulat in den Handel, 
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bestehend aus 1 Teil Protargol Wld 2 Teilen reinstem Harnstoff, das sich schne~ler lost. Man 
muB bei seiner Verwendung die dreifache Menge des gewohnlichen ProtargoIs nehmen. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Bei Wunden und Geschwiiren, besonders Unterschenkel

geschwiiren 5-100foige Salben. Sehr wirksam bei mit Pyocyaneus infizierten 
Wunden. 

Die Sa.lben konnen mit Vaseline hergestellt werden, oder 
Rp. Protargol.. . . . . . . . 

solve in Aq. frigid.. . . . 
tere c. Lanolin. anhydric .. 
adde VaseIin. fl. ad 

Protargolpaste bei Ulcus cruris: 
Rp. ProtargoI.. . . 

Terr. sillc.. . . 
Glycerin .... 
Magn. carbon .. 

Argaldon (Argaldin), 

1,~,0 
. 5,0 

· .12,0 
· .30,0 

5,0-7,5 
. 2,5 

· .32,5 
· • 7,5 

eine Kombination von SilbereiweiB mit Hexamethylentetramin, die bei Beriihrung mit 
Gewebssaften Formaldehyd entwickelt. RelibraWles, in Wasser sehr leicht losliches Pulver, 
die LosWlgen sind haltbar. 

Wirkung: Antisepticum. 
Anwendung: Umschli:i.ge mit 1/,-2%igenLosungen, Pinselungenmit 5%igem 

Argaldou -Glycerin. 
Her8teller,' Pha.rmazeutische Industrie, G. m. b. H., Wiesbaden. 
Handel8/Orm: Tabletten von 0,5 g mit je 0,3 g Argaldon. 

Argyrol, Vitellinsilber, 
eine SilberverbindWlg des Nucleoalbumins des Eigelbs. Schwarze, gIanzende, hygroskopische 
Lamellen, leicht loslich in Wasser Wld Glycerin, unloslich in Alkohol. Die wasserigen 
LosWlgen, die nicht mit EiweiB Wld Kochsalz reagieren, sind je nach ihrer Konzentration 
gelblich bis schwarz gefarbt. Erhitzen verandert die Losungen nicht. 30% Silber. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Umschli:i.ge 1-3%ig. 
Her8teller: A. C. Bornes & Co., Philadelphia.. 

Omorol, 
eine in Wasser unlosliche SilbereiweiBverbindung. Feines gelbes Pulver, mit 10% Silber, 
das fest an Proteinkorper gebWlden ist, bis zu 3% in physiologischer KochsalzlosWlg lOs
lich, ebenso in alkalischen Fliissigkeiten wie Serum, Schleimhautsekrete. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Als Streupulver besonders bei Hautdiphtherie.' 
Her8teller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Targesin, 
komplexe DiacetyltanninsilbereiweiBverbindung (SmBERT und HENRYK COHN). Metallisch 
gIanzende, blauschwarze, leicht wasserlosliche (bis zu 50% Wld dariiber) Lamellen. Die 
LosWlgen reagieren schwach sauer, sind licht und warmebestandig. Sie konnen auch 
mit gewohnlichem LeitWlgswasser hergestellt werden. Sowohl Silber wie Tannin ist gut 
maskiert, daher keine FallWlg mit EiweiB Wld Kochsalz. ' 

W irkung: Antisepticum und Adstringens, das sich durch vollige Reizlosigkeit 
a uszeichnet. 

Anwendung: Bei subakutem, chronischen und intertriginosen Ekzem; Pyo
dermien, Impetigo, Ulcus cruris. Pinselungen mit 2-5%iger Losung, 2%iger 
Targesintrockenpinselung; 5%ige Targesin-Zinkpaste, 5%ige Euzerinsalbe, auch 
bei Lidekzemen. Bei Ulcus cruris auch Einstreuen von Targesinpulv. Talcum aa. 
, Bei Hi:i.morrhoiden, Fissura ani, Analekzem, Pruritus ani, 10%ige Targesin
zapfchen. 
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Hersteller: Goedecke & Co., Berlin-Charlottenburg. 
Handelsform: AuBerder Substanz OP Targesin-Augensalbe. OP Targesin

zapfchen 10%. 

Gold 
kommt in der Natur fast ausschlieBlich gediegen vor. Die Hauptfundstatten sind KaIi
fornien, Mexiko, Siidamerika, Australien, Ungarn, Siebenbiirgen, Ural und neuerdings 
Alaska. Es ist im Sand vieler Fliisse enthalten, auch in Deutschland, sowie gelost im Meer
wasser (etwa 0,02 mg Gold in einer Tonne Meerwasser)_ 

Gold ist ein gelbes, stark glanzendes Metall von hoher Politurfahigkeit. In reinem 
Zustande ist es sehr weich, fast wie Blei. Von Luft oder reinem Sauerstoff wird Gold auch 
bei hohen Temperaturen nicht verandert, ebenso auch nicht von den gewohnlichen Sauren_ 
Konigswasser und Sallregemische, die freies Ohlor oder freies Brom enthalten, lOsen es leicht_ 

Die arzneiliche Verwendung von Goldverbindungen hat in den letzten Jahren groBeren 
Umfang angenommen, nachdem es geillngen, Verbindllngen von geringerer Giftigkeit 
herzustellen_ Als Nebenwirkungen< sind zu nennen: Hautausschldge (GefaBschadigungen 
besonders der Oapillaren), anaphylaktische Erscheinungen_ Verwendllng haben Goldpraparate 
hauptsachIich gefunden bei Hauttuberkulose, Lepra, Psoriasis, Lupus erythematosus_ Bei 
der lctzten Erkrankung werden wohl die besten Erfolge erzielt. 

Collaurin, kolloides Gold. 
Dunkelrote glanzende Blattchen mit etwa 75% Gold und 25% Schutzkolloid. Die 

wasserige Losung erscheint rotlich schwarz, metallisch schimmernd, in durchfallendem 
Lichte purpurrot. 

W irkung: Innerliches antiseptisches Mittel. 
Anwendung: Bei tuberkulosen und syphilitischen Erkrankungen innerlich 

zu 0,03 bis 0,06 g. 
Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 

Aurocollargol s. S. 391. 

Folgende sechs Goldpraparate haben wohl die groBte Verbreitung auf derma
tologischem Gebiete gefunden und sind hier ihrer wahrscheinlichen Giftigkeit 
nach geordnet, das ungiftigste Praparat am Ende der Aufstellung: 

1. Kalium-Goldcyanid, Aurum-Kalium cyanatum, 2 KAu(CN)4 + 3 H 20. 
Zur Herstellung wird eine konzentrierte Losung von 54 Teilen neutralem Goldtrichlorid 

in eine konzentrierte heiBe Losung von 46 Teilen reinstem KaIiumcyanid gegossen; das 
beim Erkalten sich ausscheidende Salz wird abgesaugt und aus Wasser umkrystallisiert. 
Durchsichtige tafelformige Krystalle, in Wasser losIich, in Alkohol unloslich. 

Wirkung und Anwendung: Wie die anderen Goldpraparate. Nach BRUCK 
und GLUCK werden 2-5 ccm einer 1 %igen Losung (0,02-0,05 g des Salzes) 
mit 50-100 ccm steriler physiologischer Kochsalzlosung verdiinnt und intra
venos eingegossen. Etwa 12 EingieBungen in 4 W ochen. 

Sanocrysin 
ist ein Natrium-Goldthiosulfat, Na2[Au(S20a)2]' SchneeweiBes, krystallinisches Pulver, 
in Wasser loslich. Scheint kein ungefahrliches Mittel zu sein. Dosis: 0,5 ccm einer 5%igen 
wasserigen Losung intravenos. 

2. Krysolgan, 4-Amino-2-aurothiophenolcarbonsaures Natrium, 
C6H3(NH2) (SAu)COONa. 

Man laBt Kaliumauribromid auf 4 Amino-2-thiophenolcarbonsaure einwirken und ver
wandelt die erhaltene Aminoaurothiophenolcarbonsaure mit Natronlauge in das N!l;tron
salz. Griinlichgelbes Pulver, leicht loslich in Wasser, nicht loslich in Alkohol und Ather. 

Wirkung: Zur Behandlung tuberkuloser Krankheiten der Haut und Schleim
haute, Lepra; besonders giinstige Wirkung bei Lupus erythematodes. Verursacht 
Herd- und Allgemeinreaktion ahnlich wie Tuberkulin. 

Anwendung: Intravenos, mit 1/10 mg beginnend. Die Losungen sind jedesmal 
frisch herzustellen mit sterilem destillierten Wasser. Man spritzt am besten 
1 ccm destilliertes Wasser in die Ampulle, lost die Substanz und saugt wieder 
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mit der Kanule auf. Solange Reaktionen lokaler oder allgemeiner Natur 
(Temperaturmessung!) eintreten, keine Steigerung der Dosis, und je nach der 
vorhanden gewesenen Reaktion Wiederholung der gleichen Dosis nach 2-4 
Wochen. Bei Eintritt anaphylaktoider Exantheme Aussetzen der Behandlung 
auf 4-8 W ochen. Die einzelnen Dosen erhoht man im gegebenen FaIle um 
das 2-21IJache bis zur Hochstdosis von 0,025 g. Gesamtdosis 0,075-0,25 g. 
Gegenanzeige bildet Lungentuberkulose. 

Man kann die Krysolgankur auch mit einer Tuberkulinkur vereinigen, indem 
man wahrend der Pausen Tuberkulin in kleinsten Dosen spritzt. Beginnend 
mit 1/10000 mg Alttuberkulin oder in Fallen, in denen Krysolgan keine Herd
reaktion mehr auslOst, wird zuerst eine groBere Dosis Tuberkulin, etwa 
1/100-1 mg, gespritzt und 24 Stun den spater das Krysolgan. 

Bei Lepra wird empfohlen (SCHNAUDIGEL) Krysolgan in Dosen von 0,01 bis 
0,05 g zu geben. 

Hersteller: Schering-Kablbaum A.G., Berlin. 
Handelsformen: Ampullen mit 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,005, 0,01, 0,025, 

0,05, 0,1 g. 

3. Triphal, das Natriumsalz der Aurothiobenzimidazocarbonsaure, 
/HN,C C [2,3] Au' S . C~ N; 6H3 OONa [6] + 2 H 20. 

Hellgelbes in Wasser mit alkaIischer R:!laktion leicht losIiches Pulver, auch in Glycerin 
leicht losIich. Unloslich in Alkohol und Ather. Der Goldgehalt etwa 44%. 

Wirkung: Wie Krysolgan, solI aber ungiftiger sein, ist auch zur Psoriasis
behandlung empfoblen (RITTER). 

Anwendung: Intravenos; subcutane und muskulare Einspritzung soil mog
. lichst vermieden werden. Die Dosis wird in 1-5 cCill sterilem, destilliertem 
Wasser gelOst. Bei Lupus erythematosus gibt man es allmahlich steigend von 
0,005-0,2 g. Sonstiges Verhalten wie beimKrysolgan. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Ampullen mit 0,001, 0,0025, 0,005, 0,01 0,025, 0,05, 0,1 g. 

Dieselben Dosen auch in Iso-Doppelampullen. 
/SOsNa 

4. Solganal, C6H3 , SAu 
,NHCH2SOgNa 

ist eine arom~tische Goldverbindung, und zwar das Dinatriumsalz der 4-Sulfonmethyl
amino-2-auromerkaptobenzol-l-sulfonsaure mit 36,50/ 0 Gold. Ein farbloses Pulver, sehr 
leicht in. Wasser mit neutraler Reaktion 16slich, unlosIich in organischen Losungsmitteln. 
Die konzentrierten wasserigen Losungen besitzen gelbbraune Farbe und sind durch Alkohol 
fiillbar. 

Wirkung; Bei akuten und chronisehen septisehen Infektionen, bei Lupus 
erythematosus, Lupus vulgaris, Lepra. Es solI relativ ungiftig sein, besonders 
fur die Nieren. Es werden daher irgendwelehe bleibende Schadigungen selbst 
nach einer Einzeldosis von 2 g nicht beobachtet. Es ist aber nicht notwendig, 
uber die optimale Dosis von 1 g hinauszugehen. Gelegentlich auftretende 
Exantheme sollen von selbst in einigen Tagen schwind!;ln auch bei Fortsetzung 
der Solganalbehandlung. 

Anwendung: Intravenos. Das Praparat kommt als Losung in Ampullen in 
den Handel; um die Exanthembereitsehaft noch weiter herabzudrucken, empfiehlt 
es sieh, die Losung in den Ampullen zu gleiehen Teilen mit einer 1,8%igen 
KoehsalzlOsung zu verdunnen, wodurch die Konzentration einer physiologischen 
KochsalzlOsung erzielt wird. 

Bei Lupus erythematosus wird nach MARTENSTEIN mit 1 mg begonnen und 
uber 10 mg, 20 mg, 50 mg bis 100 mg gesteigert. Gesamtdosen individuell. 
Bisher verabreichte hochste Gesamtdosis 0,82 g. 
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Bei Lepra empfiehlt P ALDROCK nach 3-4maliger Kohlensaureschnee
behandlung innerhalb von 3-4 Monaten 1-2mal wochentlich Dosen von 0,1 
beginnend bis 1 g steigend einzuspritzen. Bei nicht vorbehandelten Patieilten 
ist mit 0,001 g zu beginnen. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsform: In Originalkartons mit je 1 Ampulle: 

Dosis I 0,01 g in 1 cem ~ l0f0ige Losung) 
II 0,05 g in 1 ,,( 50f0ige " 
III 0,1 g in 1 ,,(10%ige 
IV 0,25 g in 2,5 ,,(100f0ige " 
V 0,5 g in 5 ,,(100;.,ige 
VI 1,0 g in 10 ,,(lO%ige " 

5. Solganal B, Aurothioglucose, C6Hl10 5SAu, 
ein ganz neu eingefiihrtes Goldpraparat, das intramuskular und subcutan anwendbar ist 
(A. FELDT). Solganal B ist im Gegensatz zu Solganal und anderen organischen Goldver
bindungen, die Alkalisalze komplexer aromatischer Goldsauren sind, ein aliphatisches 
neutrales Derivat. Goldgehalt 50%. Ein gelbliehes Pulver, sehr leicht loslich in Wasser 
mit neutraler Reaktion. Konzentrierte wasserige L6sungen sind dunkelbraun gefarbt. 
Aus den wasserigen L6sungen wird Solganal B durch Alkohol in unveranderter Form gefallt. 

Wirkung: Wie die anderen Goldpraparate. Nebenerscheinungen sollen selten 
sein, und wenn sie auftreten, in milden, bald abklingenden Formen. 

Anwendung: lO%ige Losungen sind gewebsisotonisch. Wesentlich starkere 
oder schwachere Losungen sind infolge der Anisotonie schmerzhaft. Lupus 
erythematosus pflegt meistens schon auf kleine Dosen zu reagieren, es reichen 
gewohnlich 1/10 Dosis 1 bis Dosis III (0,001 g bis 0,1 g) zur Heilung aus. Man 
gibt es anfahgs 2mal, dann Imal wochentlich. Bei lIa.uttuberkulose-und tuberoser 
oder gemischter Lepra gibt man 1/10 Dosis 1 bis Dosis V (0,001---0,5), bei 
chronischen Streptomykosen und anasthetischer Lepra Dosis 1 bis Dosis V 
(0,01 g bis 0,5 g). Das Losungsmittel ist den betreffenden Dosen in Ampullen 
gesondert beigegeben. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsform: In Originalka.rtons mit je 1 Ampulle trockenen Pulvers und 

.l Ampulle Losungsmittel: 
Dosis I: 0,01 g Solganal B und 1 ccm physiologisehe Kochsalzlosung 

" II: 0,05 g " " 0,5 " I -
" III: 0,1 g" "" 1 " 
" IV: 0,25 g " " 2,5" Aqua dest. 
" V: 0,5 g " ,,5 " 
" VI: 1,0 g " ,,10 " 

6. Lopion, 
ein auroallylthioharnstoffbenzoesaures Natrium mit etwa 43% Gold. Ein trockenes, in 
Wasser leicht losliches Pulver. Die Losungen erscheinen je nach der Konzentration heller 
oder dunkler braunlieh. 

Wirkung: Es soIl sich durch herabgesetzte Giftigkeit gegeniiber den anderen 
Goldpraparaten auszeichnen. Bei Lupus erythematodes. 

Anwendung: Intravenos, die Dosis wird in 5--10 ccm sterilem destilliertem 
Wasser gelost. Die Aufangsdosis betragt gewohnlich 0,01 bzw. 0,025, die zweite 
0,05, die dritte 0,075, die vierte 0,1 g. Dann folgt jeweils eine Erhohung um 0,05. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Einzelampullen mit 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25,_ 0,5, 0,75 g. 
Neben den eben genannten gebrauchlichsten Goldpraparaten ware noch zu 

erwahnen: 
Anrophos, 

eine Natrium-Goldverbindung einer aminoarylphosphiniger Saure und der Thioschwefel
saure. Weilles; in Wasser leicht losliches Pulver mit 27,30;., Gold. Kommt in sterilen Losungen 
in den Handel. 
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Wirkung und Anwendung: Wie die anderen Goldpraparate. Intravenose 
Einspritzungen. Mit 0,001 beginnend um je 1 mg steigen bis 0,01. Auch 
hohere Dosen 0,1-0,3-0,5. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a.. Rh. 
Handelsform: Ampullen mit 0,001, 0,0025, 0,005, 0,01 g gelost in je 1 ccm 

Aq. destill. steril. und Trockenampullen mit 0,025, 0,05, 0,1, 0,25 gkombiniert 
mit je 2,5 ccm Aq. destill. steril. 

Aurocantan, 
Kantharidylii.thylendiaminaurocyanid mit 39% Gold, weilles, in Wasser und Alkohol 
leicht losliches Krystallpulver. 

Wirkung und Anwendung: Wie andere Goldpraparate. Beginnend intravenos 
mit 1 ccm der Losung = 0,025, steigend auf 0,05 und 0,075 g. Wochentlich 
1-2 Einspritzungen. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Ampullen mit 1 ccm 2,5°jJger Losung. 

Aluminium und seine Verbindungen. 
Aluminiumverbindungen 

kommen in der Natur auBerordentlich verbreitet vor. Korund, Saphir, Rubin, Smirgel 
sind durch Eisen oder andere Stoffe verunreinigtes Aluminiumoxyd. Aluminiumhydroxyde 
sind die Mineralien Bauxit und Diasphor; Kryolith ist ein Aluminium-Natriumfluorid. 
1m wesentlichen aus Aluminiumsilicat bestehen Kaolin, weiBer und roter Bolus; zu den 
Aluminium-Doppelsilicaten gehoren Feldspat und Glimmer. Gewonnen wird das Aluminium 
durch Elektrolyse einer Losung von Tonerde in geschmolzenem' Kryolith up.d FluBspat. 

ZinnweiBes, glii.nzendes, geschmeidiges Metall von geringem spezifischem Gewicht 
(2,6--2,7) . .An trockener und an feuchter Luft ist es ziemlich bestandig; von kohlensaure
haltigem Wasser wird es nur wenig angegriffen, mehr von saIzhaJtigem, besonders aber 
von alkalischen Fliissigkeiten und von starkeren Sauren. 

In seinen Verbindungen ist das Aluminium dreiwertig. Das Oxyd Al20 a wird als Tonerde 
bezeichnet und die SaIze vielfach als TonerdesaIze. Die Salze sind ungiftig, vorausgesetzt, 
daB die betreffende Saure ungiftig ist. Die meisten loslichen AluminiumsaIze fallen Eiweill 
und wirken adstringierend wie die ZinksaIze, aber starker antiseptisch als diese. 

Basisches Aluminiumacetat, Aluminium aceticum, Aluminium subaceticum. 
Als dreisaurige Base kann das Aluminiumhydroxyd mit Essigsaure verschiedene basische 

Salze bilden, Z. B. CHsCOOAl(OH)2 und (CHsCOO)2AIOH. Man bezeichnet das erstere 
als Aluminium-1/s-Acetat oder als 2/s-basisches Aluminiumacetat, das zweite als Aluminium 
2/s-Acetat oder als l/a-basisches Aluminiumacetat. Das 2/s-Acetat ist in Wasser loslich und 
ist im Liquor Aluminii acetici enthalten. Das l/s-Acetat ist in Wasser unloslich. 

AluminiumacetatlOsung, Liquor Aluminii acetici, essigsaure TonerdelOsu.ng, 
eine etwa 8°/oige wasserige Losung von Aluminium-2fs-Acetat. In eine Losung von Alu
miniumsulfat wird mit Wasser angeriebenes Calciumcarbonat gebracht und der Mischung 
nach und nach verdiinnte Essigsaure zugesetzt. Die Mischung bleibt stehen bis keine Gas
entwicklung mehr erlolgt. Der Niederschlag wird dann abgeseiht, und wenn notig mit 
Wasser auf das von dem Arzneibuch verlangte spezifische Gewicht gebracht. Bei diesem 
Vorgange setzt sich das Aluminiumsulfat mit dem Calciumcarbonat unter Entweichen von 
Kohlensaure zu Calciumsulfat und Aluminiumhydroxyd um, letzteres geht auf Zusatz 
der Essigsaure alB 2fs-Acetat in LOSURg. 

Klare farblose FliiBsigkeit, die Lackmuspapier rotet. Geschmack siiBlich zusammen
ziehend. Riecht schwach nach Essigsaure. Die Losung ist nicht sehr bestandig und zersetzt 
sich allmahlich von se~bst unter Abscheidung unloslicher Verbindungen. Durch Zusatz 
von 2% Borsaure lii.Bt die Losung sich dauemd klar halten. 

Wirkung: Antisepticum, Adstringens. Die essigsaure Tonerdelosung kann 
EiweiB fallen, was jedoch von der Konzentration abhangig ist. Eine 1 %ige 
Losung fallt SerumeiweiB reichlich, eine 4%ige Losung tut dies nicht. Die 
essigsaure TonerdelOsung hat eine starke quellungshemmende Wirkung; nassende 
FIachen werden schnell trocken. Nach dieser Richtung hin wirkt sie starker 
wie BorsaurelOsung. Diese hat wieder die groBere Reizlosigkeit fur sicb, denn 
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essigsaure Tonerde wirkt auf Schleimhaute und auf epithelfreie Wundflachen 
leicht atzend (HERRMANN). 

A nwendung: Zu Umschlagen bei akut entziindlichen Prozessen z. B. nassenden 
Ekzemen, Balanitis, ;Phimosen. Man verdiinnt 1: 50-1 : 10. Gewohnlich 
nimmt man einen EBloffel auf 1/2-1 Liter Wasser. Da, wie erwahnt, bei 
nassenden Ekzemen leicht Reizungen auftreten konnen, so verdiinnt man in 
solchen Fallen nicht mit Wasser, sondern mit 2%iger BorsaurelOsung 
(SCHAEFFER) und kann dann auch etwas mehr essigsaure Tonerde nehmen 
als man es sonst tun wiirde. Zu Mundspiilungen nimmt man einen TeelOffel 
auf ein Glas Wasser. Als Zusatz zu Kiihlsalben 5-10-20%. Zu Vaginal
spiilungen 1-2 E.6lof{el auf ein Liter Wasser. 

Kuhlsalbe mit essigsaurer Tonerde wuih 
UNNA. 

Rp. Liq. Alumin. acetic. 
Euzerin. anhydric. aa. . . 25,0 

Aluminiumacetotartratlosung, Liquor 
saure TonerdelOsung. 

K uhlsalbe e8sigsaure Tonerde. 
Rp. Liquor. Alumin. acetic. . 3,0 

Aq. destiIlat. . 6,0 
Lanolin. 
Vaselin. aa ad . . .. 30,0 

Aluminii acetico-tartarici, essigwein-

In einer Porzellanschale wird eine Aluminiumacetatliisung mit Weinsaure versetzt 
und auf dem Wasserbade unter Umriiluen eingeengt. Dann wird Essigsaure zugesetzt, 
die Mischung kiihl gestellt, iifter umgeschiittelt und filtriert. . 

Klare, farblose oderschwach gelbliche, sirupdicke Fliissigkeit schwach nach Essigsaure 
riechend, Lackmuspapier riitend. Geschmack siiBlich zusammenziehend. 45% Aluminium
acetotartrat. 

Wirkung: Wie Liquor Alumini acetici, nur starker, da die Losung 4mal 
so stark ist als diese. 

Anwendung: 1 TeelOffel bis 1 EBloffel auf 1 Liter Wasser zu Umschlagen, 
zu Spiilungen usw. 

Alsol, 
eine 500jJge Aluminiumacetotartratliisung mit Zusatz von 5% Essigsaure, um Trii· 
bungen durch Kalk- und Magnesiumcarbonate beirn Verdiinnen mit gewiihnlichem Wasser 
zu verhindern. 

Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
Her8teller: Athenstaedt & Redecker, Hemelingen bei Bremen. 
Handelsform: OP mit Alsol-Creme (Tuben), Alsol-Streupuder. 

Liquor Nov·Alsoli, 
eine Liisung von essigameisenaaurem Aluminium, wird in der gleichen Weise hergestellt 
wie essigweinsaures AlUlllinium, nur wird die Weinsaure durch eine entsprechende 
Menge Ameisensaure ersetzt. Farblose, fast geruchlose Fliissigkeit, Geschmack sauer und 
zusammenziehend. 

Her8teller: Athenstaedt & Redecker, Hemelingen bei Bremen. 

Lenicet, 
ein basisches Aluminiumacetat, wird nach einem Patentverfahren durch Erhitzen von 
Aluminiumacetatliisungen, die stark mit Essigsaure angesauert sind, hergestellt. Sehr 
lockeres schneeweiBes Pulver. Wenig liislich in Wasser, leichter liislich in Sauren und 
.Alkalien. Luft- und lichtbestandig, nicht wasseranziehend. 30% AlzOs und 62% Essigsaure. 

Wirkung: Antisepticum,' Adstringens, Desodorans. 
Anwendung: Bei Hyperidrosis, Ekzemen, Erythemen, Pruritus, Urticaria, 

Intertrigo; als 10-500foiger Puder oder Salbe. 
Her8teller: Dr. Rudolf ReiB, Berlin NW 87. 
Handelsform: Formalin·Lenicetpaste, Formalin-Lenicetpuder, Lenicet-Bolus 

20%, auch mit 50/ 0 Silber, Ichthyol, 1 % Jod, 5% Peroxyd, Lenicet-Brandsalbe, 
Lenicet-Hautcreme, Lenicet.Kinderpuder, Lenicet-Paste, Lenicet-Salbe, Peru
Lenicet-Salbe, Lenicet-Silberpuder 1/2 und 1 %ig, Lenicet-Wundpuder. 
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Eston, Formeston, Subeston 
sind drei feste Tonerdepraparate, welche in einer alkalischen Umgebung langsam, aber 
dauemd essigsaure Tonerde abspalten. Eston soIl ein basisches 2/3-Aluminiumacetat sein. 
Ein feines weiBes, in Wasser fast unlosliches Pulver. 

Anwendung: Gemischt mit indifferentem Pulver; 5%ig als Kinderpuder, 
20%ig als Wund· und SchweiBpuder, als Wundsalbe, Eston-Eumattan-Oreme 
bei Brandwunden, Eston-Frostsalbe, Eston-Schwefel-Vaseline. 

Hersteller: Ohemische Fabrik Kripke, Berlin-Neukolln. 

Formeston 
soIl ein basisches Aluminiumacetat-Formiat sein. Eigenschaften wie Eston; angeblich 
aber wirksamer. 

Subeston 
soIl 1/3-Acetat sein, wirkt aber nicht so energisch wie die vorgenannten Mittel. 

Anwendung: Nur rein, nicht mit anderen lVIitteln gemischt. 

Tonacet, 
ein Aluminiumsubacetat. 

H ersteller: Hageda, Berlin. 
Handelsform: OP als Salbe und als Wundpuder. 

Mollentum basi cum, 
eine basisch essigsaure Tonerde enthaltende Salbe bei Ekzemen. 

Mollentum scabiosum, 
Kratzemittel mit 20% Schwefel und 2% Salicylsaure. 

Hersteller: Tosse & 00., Hamburg. 
Handels/orrn: OP in Tuben. 

Aluminiumborat, Aluminium boricum, A12(B40 7la. 
Wasserige Borax16sung wird mit einer Aluminiumsulfatlosung gefallt, der Niederschlag 

gewaschen und getrocknet. WeiBes in Wasser unlosliches Pulver, loslich in Sauren und 
Alkalien. 

W irkung: Antisepticum. 
Anwendung: Wundstreupulver. 

Bor-ameisensaures Aluminium, Aluminium boro-formicicum. 
In eine erwarmte Losung von Borsaure und Ameisensaure bringt man soviel frisch 

gefalltes und gewaschenes Aluminiumhydroxyd wie gelost wird. Nach Absetzen wird 
filtriert und das Filtrat durch Abdampfen zur Krystallisation gebracht. PerImutterglanzende, 
in Wasser und Alkohol losliche Schuppen. Die wasserige Losung reagiert sauer, schmeckt 
siiBlich zusammenziehend und wird durch Alkali nicht gefallt. 

Wirkung: Desinfiziens, Adstringens. 
Anwendun:g: Zu Umschlagen. 

Cutol, 
ein Gemisch von Aluminiumborat und Aluminiumtannat. Eine Losung von Gerbsaure 
und Borax wird unter Umriihren in eine Losung von Aluminiumsulfat eingetragen. Der 
entstehende Niederschlag wird gewaschen und bei niedriger Temperatur getrocknet. Hell
braunes, in Wasser unlosliches Pulver. 

Wirkung: Antisepticum, Adstringens. 
Anwendung: Bei nassenden Ekzemen, Ulcerationen, Erosionen, Ver

brennungen usw., als Streupulver oder Salben 5-20%ig. 

Cutol IOslich, 
ein durch Zusatz von Weinsaure loslich gemachtes Outol, trockenes, sehr feines, in Wasser 
leicht losliches Pulver. 

Wirkung: Adstringens, Antisepticum. 
Anwendung: 1 %ige Losung zu Umschlagen bei Brandwunden. 
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Boral, borweinsaures Aluminium. 
Aluminiumborat und Weinsaure werden im Dampfbade bis zur Auflosung erwarmt 

und die filtrierte Losung eingedampft. WeiBes krystallinisches Pulver. In Wasser leicht 
loslich, von sauerlichem Geschmack. Die Losungen zersetzen sich nicht. 

Wirkung: Wie Liquor Aluminii acetici. 
Anwendung: Ais 5-10%ige Lasungen und Salben. 
Hersteller: Peko, G. m. b. H., Berlin SO 16. 

Aluminiumformiat, ameisensaures Aluminium, Aluminium formicicum, 
wird nach einem patentierten Verfahren erhalten. Farblose, luftbestandige, in Wasser 
leicht lasliche Krystalle. 

Ormizet, 
eine Alkalisulfat enthaltende Lasung von Aluminiumformiat. Wasserhelle, geruchlose 
Lasung mit einem Gehalt von '5% an Salzen. 

Wirkung und Anwendung: Wie Liquor Aluminii aeetici, auch als Ormizet 
Wund- und Kinderpaste und als Ormizet-Creme erhaltlich. 

Hersteller: Albert Mendel A.G., Berlin-Sehoneberg. 

Alformin, 
eine konzentrierte Lasung von basischem Aluminiumformiat, Liquor Aluminii subformicici, 
mit 14% Al(OH)(OOCH)2 und mit 3% freier Ameisensaure. Die Lasung bleibt auch beim 
Erhitzen klar. 

Wirkung und Anwendung: Wie Liquor Aluminii aeetiei. 
Hersteller: Max Elb A.G., Dresden A 28. . 
Moronal, 

ein basisches formaldehydschwefligsaures Aluminium CH2(OH)OS02' Al(OH)2' WeiBes, 
feinkrystallinisches, geruchloses Pulver, leicht laslich in Wasser (3+2) und in einem Ge
misch von Alkohol und Wasser zu gleichen Teilen. Die wasserigen Lasungen werden durch 
Kochen nicht verandert. 

Wirkung: Wie Liquor Aluminii aeetici. 
Anwendung: In 1-20J0iger Lasung, als 30J0iges Streupulver mit Bolus, 

als 3%ige Salbe. 
Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul. 
Handelsform: In Substanz und in 250J0iger Lasung, OP mit 100 cem und I Liter. 

Gallal, basisches Aluminiumgallat, basisch gallussaures Aluminium, Alu-
minium subgallicum, AI(OH)200CC6H2(OH)a' 

In einer Natriumcarbonatlasung wird Gallussaure gelast. In diese Natriumgallat
lasung wird eine Aluminiumsulfatlasung eingetragen .. Der entstandene Niederschlag wird 
gewaschen und getrocknet. Braunliches, fast geschmackloses Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Ais Desinfiziens und Adstringens. 
Hersteller: J. D. Riedel, Berlin-Britz. 

Aluminiumhydroxyd, Aluminium hydroxydatum, Tonerdehydrat, 
ist ein wasserhaltiges Aluminiumhydroxyd AI(OHla. Eine erwarmte Lasung von Aluminium
sulfat wird unter Umriihren in eine verdiinnte Ammoniaklasung hineingegossen. Der Nieder
schlag wird mittels AbgieBens und mit heiBem Wasser gorcinigt, bis or frei von Schwefel
saure ist. Dann wird er auf einem Leinentuch gesammelt, vorsichtig abgepreBt und zunachst 
bei 400 und schlieBlich bei 100° getrocknet und zerrieben. WeiBes, leichtes, amorphes 
Pulver, geschmacklos, unlaslich in Wasser, laslich in verdiinnten Sauren und in Alkali-
laugen. . 

Wirkung und Anwendung: Ais austroeknendes Streupulver bei nassenden 
Ekzemen und bei stark absondernden Gesehwiiren. 

Aluminiumlactat, Aluminium lacticum, milchsaures Aluminium, 
[CHa . CH(OH)COOJ3AI, 
entsteht durch Umsetzen von Calciumlactat mit Aluminiumsulfat oder durch Lasen 
von frisch gefalltem Aluminiumhydroxyd in Milchsaure. Nachfolgende Reinigung durch 
Umkrystallisieren. WeiBes oder schwach gelblich weiBes, feinkarniges .Pulver von mild-

Randbnch der Rant· u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 26 
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saurem Geschmack. Liislich in Wasser. Eine heiB hergestellte Liisung mit 8% Aluminium
lactat bleibt beim Erkalten klar. Starkere Liisungen geben Abscheidungen. 

Wirkung und Anwendung: Eine Lasung mit 7% Aluminiumlactat kann 
an Stelle der AluminiumacetatlOsung angewendet werden. 

Lacalut, 
ist Aluminiumlactat. 

Wirkung und Anwendung: s. oben. 
Hersteller: C. H. Boehringer Sohn A.G., Hamburg 5. 
Handelsform: OP Beutel mit 5 und 10 g; Tabletten 20 Stuck zu 0,5 g. 

Alucetol. 
Tabletten mit etwa 1 g Aluminium acetico-Iacticum. Liislich in warmem und kaltem 

Wasser. 
Wirkung und Anwendung: Als 0,5-1°/Jge Lasung wie essigsaure Tonerde. 
Hersteller: Gehe & Co. A.G., Dresden N. 
Handelsform: OP mit 20 Tabletten. 

Algal 
ist milchweinsaures Aluminium, bestehend aus je einem Molekiil Weinsaure und Milchsaure 
und 1 Atom Aluminium. WeiBes, trockenes, in Wasser mit schwachsaurer Reaktion liisliches 
Pulver. 10% Aluminium. Eine 10%ige Aigalliisung entspricht hinsichtlich des Aluminium
gehaltes ungefahr dem Liquor Aluminii acetici, vor dem es den Vorzug geringerer 
Reizwirkung und besserer Haltbarkeit der Liisung hat. 

Hersteller: Pharmax Ges. Berlin. 

Lavatal 
ist ein zusammengeschmolzenes Gemisch von Algal und Natriumperborat. Ein weiBes 
Pulvcr, das bei Beriihrung mit Wasser oder Kiirperfliissigkeiten Sauerstoff abspaltet. 

Wirkung und Anwendung: In wasseriger Lasung als Antisepticum. 
Hersteller: Pharmax Ges. Berlin. 

Alacetan, basisches Aluminiumacetatlactat, CHaCOO" AlOH 
CHaCH(OH)COO/ ' 

weiBes, krystallinisches, schwach nach Essigsaure riechendes Pulver. Liislich in 2 Teilen Wasser. 
Wirkung und Anwendung: Wie essigsaure Tonerde. 
Hersteller: Chemische Fabrik Albert C. Dung, Freiburg i. B. 

P -naphtholdisulfonsaures Aluminium. Aluminium naphtholdisulfonicum, 
Aluminium naphtholsulfonicum, Alumnol, [Cl0H5(OH)(S03l2hA12. 

Es wird dargestellt, indem eine Liisung von !1-Iiaphtholdisulfonsaurem Baryum mit 
einer Liisung der berechneten Menge Aluminiumsulfat versetzt wird. Nach Abfiltrieren 
des Baryumsulfates wird die Liisung eingedampft. WeiBes oder schwach riitliches I:]Ilver, 
leicht liislich in kaltem Wasser und in Glycerin, wenig loslich in Alkohol, unliislich in Ather .. 
Auf Silbernitrat wirkt es reduzierend. 

Wirkung: Antiseptisch und adstringierend. Ais Lasungen von 0,5-3%, 
als Atzmittel in Lasungen von 10-20%. 

Acetoform (essigsaure Tonerde fest, Kalle) 
solI essigcitronensaures Aluminium-Hexamethylentetramin sein. Es wird hergestellt, indem 
Aluminiumacetatliisung mit Citronensaure und Hexamethylentetramin versetzt wird. 
Die Liisung wird .nach einiger Zeit unter vermindertem Druck bei 60-700 zur Trockne 
eingedampft. Schweres, weiBes, hygroskopisches Pulver, leicht wasserliislich, von sauer
lichem Geruch und siiBlichem Geschmack. Die Liisungen, die Lackmuspapier riiten, sollen 
auch bei langerer Aufbewahrung haltbar sein. Der Gehalt an Aluminium betragt 4,2%, 
was etwa 250/ 0 basischem Aluminiumacetat entspricht. 

Wirkung: Wie essigsaure Tonerde. 
Anwendung: Als 0,5-3%ige Lasung, 2%ige Salbe oder als Puder mit Bolus. 
Hersteller: Kalle & Co., A.G., Biebrich a. Rh. 
Handelsform: In Aluminiumrahrchen zu 10, 25, 100 g. Al~ P/2%iger und 

'21/2%iger Acetoform-Bolus-Puder in Streudose; als 2%ige Salbe in Tuben und 
in Dosen zu 50 und 80 g. 
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Albertan, 
Aluminiumverbindung eines Kondensationsproduktes hiiherer Phenole und Formaldehyd 
mit 8% Aluminium. Gelbliches, voluminiises, unliisliches Pulver. Antisepticum. Bei 
Balanitis empfohlen. 

Hersteller: Albert & Lohmann, Fahr (Rhl.). 

Icea, 
Kosmetikum "auf Basis der essigsauren Tonerde". 

Wirkung und Anwendung: Gegen AchselschweiB. Schwach rotliche Fliissig-
keit in OP. 

Hersteller: Dr. Hans Truttwin Dresden A.1. 

WeiBer Ton, Bolus alba, Argilla, Kaolin. 
Der natiirliche eisenfreie Ton, der unter den Bezeichnungen Porzellanerde und Kaolin 

zur Herstellung von Porzellan und Steingut dient, besteht im wesentlichen aus wasser
haltigem Aluminiumsilikat wechselnder Zusammensetzung, vermischt mit wechselnden 
Mengen Sand und Calciumcarbonat. Fiir pharmazeutische Zwecke wird der Ton durch 
Ausziehen mit verdiinnter Salzsaure vom Calciumcarbonat und durch Schlemmen vom 
Sand befreit. Nach Auswaschen und Absetzenlassen wird er einige Zeit auf etwa 1000 

erhitzt, dann getrocknet, verrieben und gesiebt. Das Erhitzen ist notwendig, da Tetanus
bakterien in dem rohen Ton gefunden sind. 

WeiBliche, zerreibliche, leicht abfarbende, erdige Masse oder ein weiBliches Pulver. 
Unliislich in Wasser und verdiinnten Sauren. Mit wenig Wasser befeuchtet, gibt er eine 
plastische Masse von eigenartigem Geruch. 

Da der Ton auch innerlich zu Adsorptionszwecken benutzt wird, ist die Bestimmung 
des Adsorptionsvermiigens von Wichtigkeit: Man gibt zu einer Liisung von 0,1 Methylenblau 
in 100 ccm Wasser 2,5 g Ton und schiittelt in einem Glasstopfenglas eine Minute lang kraftig 
durch. 1st beim Absetzen die Liisung noch nicht entfarbt, so werden weitere 2,5 g Ton 
zugesetzt und wieder eine Minute geschiittelt. Nach dem Absetzen solI die Liisung dann 
entfarbt sein (RAPP). Die Unterschiede des Adsorptionsvermiigens der einzelnen Ton
sorten des lIandeIs sind sehr unterschiedlich. Durch zu starkes Erhitzen beim Sterilisieren 
des Tons nimmt das Adsorptionsvermiigen erheblich abo 

Wirkung und Anwendung: Innerlich bei Hautleiden, bei denen man einen 
Zusammenhang mit intestinalen Vergiftungserscheinungen aruummt. AuBerIich 
als austrocknendes Mittel. Als Zusatz zu Badem bei erkrankter und empfindIicher 
Haut (500 g auf 1 Bad). Zur Herstellung von Pasten. Auch bei auBerIicher 
Verwendung benutzt man am besten immer einen sterilisierten Bolus. . 

Pasta Kaolin. glycerinat. UNNA. Bolus-Glycerinpaste naih UNNA. 

Rp. Kaolin. 
Glycerin. iiii . .... 50,0 

PastaKaolin. glycerinat. cum IchthyoloUNNA. 
Kaolin-Glycerin-Ichthyol-Paste nach UNNA. 

Pasta Kaolini glycerinata cum Aceto UNNA. 
Bolus-Glycerin-Essig-Paste nach UNNA. 

Rp. lchthyol.. . . 10,0 Rp. Aceti . 10,0 
Glycerin.. . • . . 30,0 Glycerin. 30,0 
Kaolin. ........ 60,0 Kaolin. ........ 60,0 

Pasta Liermann, 
eine aseptische Boluswundpaste, besteht aus 500/ 0 feinstem gepulvertem sterilem Bolus, 
glycerinhaltigem Alkohol und 1 % Azodermin. 

Roter Bolus, Bolus rubra, 
ist ein natiirlich vorkommender Eisenoxyd, enthaltender Ton. Er bildet eine lebhaft rote 
erdige Masse, die sich fettig anfiihlt und sich leicht zerreiben laBt. Gegen Wasser verhii.lt er 
sich wie der weiBe Ton. 

Wirkung und Anwendung:Als' Farbemittel fiir Puder und Schminken. 
Pulvis cuticolor, UNNA. Hautfarbener Puder nach UNNA. 

Rp. Bolus rubrae . 2,5 
Bolus albae. . 12,5 
Magnes. carbon. 20,0 
Zinc. oxydat. . 25,0 
Amyl. Oryzae . 40,0 

26* 
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Bimsstein, Lapis Pumicis, 
ein vulkanisches Mineral, das in Deutschland besonders in den vulkanischen Gegenden des 
Rheiniandes vorkommt. Er besteht m wesentlichen aus Aluminiumalkalisilikat wie die Feld
spate und der Obsidian, aus denen er durch vulkanische Schmelzung entstanden ist. Er ent
MIt auBerdem kieine Mengen von Calcium, Magnesium, Mangan und Eisensilicaten. Bisweilen 
sind auch kleine Mengen von Chloriden, a11,ch Spuren von Ammoniumsalzen vorhanden. 

Sprode, scharf und rauh anzufiihlende Stiicke von weiBlicher, grauer, gelblicher und 
braunlicher Farbe. Durch und durch poros, zuweilen mit langgewundenen fadenahnlichen 
Lagen durchzogen, mehr oder weniger seidenartig gIanzend und auf dem Bruche kleinmuschelig 
glasgIanzend. Er schwimmt auf dem Wasser, sinkt aberunter, sobaid seine Poren mit Wasser 
gefiillt sind. Fiir arzneiliche Zwecke wird der weiBe oder weiBlichgraue Obsidianbimsstein 
(Perlitbimsstein) verwendet, der leichter und weicher als die dunkleren Sorten ist. 

Wirkung und Anwendung: In Stucken'zum Abreiben von Hautverdickungen, 
Hiihneraugen und Frauenbart. Fur den letzteren Zweck gibt es besonders nach 
SOHWENTER-TRAOHSLER zugeschliffene Poliersteine, und zwar einen wetzstein
fOrmigen und einen mit Handgriff versehenen (W. Mielck, Schwanenapotheke, 
Hamburg 36). Nach K. UNNA wird der Polierstein mit Pernatrolseife zusammen 
gebraucht: Einschaumen mit Pernatrolseife 2-10 Minuten, die noch feuchte 
Haut 2~5 Minuten mit Polierstein bearbeiten, trocken abwischen und eine 
milde Salbe auflegen. 

Aluminiumsulfat, Aluminium sulfuricum, schwefelsaures Aluminium, 
schwefelsaure Tonerde, A~(S04)3 + 18 ~O, 
wird dargestellt durch Zusammenbringen von eisenfreiem, gefa.lltem, noch feuchtem Alu
miniumhydroxyd mit Schwefelsa.ure. WeiBe, krystallinische Masse, Bruchstiicke von dickeren 
oder diinneren Platten, loslich in 1,2 Teilen Wasser mit saurer Reaktion, in Weingeist fast 
unloslich. 

Wirkung und Anwendung: Adstringens und Antisepticum. AuBerlich zum 
Verband eiternder und schlecht heilender Wunden, 1-5%ig. 

Basisches Aluminiumsulfat, Liquor Aluminii subsulfurici, basisch schwefel
saures Aluminium. 

Eisenfreies Aluminiumsulfat wird mit Ammoniakfliissigkeit gefa.llt. Der gesammelte 
gewaschene Niederschlag wird noch feucht in eine Porzellanschale gebracht, es wird dann 
noch weiteres eisenfreies Aluminiumsul£at zugegeben und im Wasserbade eingeengt. WeiB
Iich-triibe, sauer reagierende, zusammenziehend schmeckende Fliissigkeit, die in der Ruhe 
Aluminiumhydroxyd absetzt und daher vor Gebrauch umzuschiittein ist. Man nimmt an, 
daB die Losung das basische Aiuminiumsul£at 3 Al2(S04la + 4 AI(OHla enthait. 

Wirkung und Anwendung: Mildes Antisepticum und Adstringens, ist zum 
Gebrauch mit der lOfachen Menge Wasser zu verdiinnen. 

Alaun, Alumen, Kaliumalaun, Aluminium-Kaliumsulfat, i\.IK(S04)2 + 12 H20, 
wird dargestellt durch Zusammenbringen von Aluminiumsulfat und Kaliumsulfat in berech
neter Menge in wa.sseriger Losung und Auskristallisieren. Farblose, durchscheinende, harte 
Krystalle oder Krystallmassen aus regulii.ren Oktaedern oder weiBes Krystallpulver. In 
trockener Luft verwittern die Krystalle oberfla.chlich. Geschmack zuerst siiBlich, dann 
herb zusammenziehend. LosIich in 11 Teilen kaItem, in 0,25 Teilen siedendem Wasser, 
unloslich in Alkoho1. Die wii.sserige Losung ist stark sauer. Bei 920 schmilzt der Alaun in 
seinem Krystallwasser, auf 2000 erhitzt gibt er das ganze Krystallwasser ab, und es bleibt 
ein weiBes lockeres Pulver, der gebrannte Alaun (s. u.), zuriick 1. 

Wirkung und Anwendung: Atz- und Desinfektionsmittel. In Substanz als 
Atzmittel, z. B. bei spitzen Kondylomen. 

Rp. Aluminis ust. 
Pulvis Sabinae S aii. ••••••• 5,0 

1 Unvertra.glich mit Alaun sind aIle Gerbstoff enthaItenden Substanzen, Saize des 
Quecksilbers, BIeies, Carbonate der Alkalien, Brechweinstein. , 

2 Pulvis Sabinae wird hergestellt aus den getrockneten jiingsten Zweigspitzen des 
Sadebaums (Summitates Sabinae, Herba Sabinae) von Juniperus Sabina L., heimisch 
auf den Gebirgen von MitteI- und Siideuropa, Kaukasus und Nordasien. Strauchig, in 
der Kulturform baumartig, mit dichten, buschigen Z~eigen. Die Pflanze enthii.lt in den 
Zweigen ein stark reizendes, zelltotendes atherisches 01. 
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Gelost, zu adstringierenden und entziindungswidrigen, ortlichen und all
gemeinen Badern (z. B. Frostschaden). 

Gebrannter (entwasserter) Alaun, Alumen ustum, 
ein Alaun, dessen Krystallwasser durch Erwii.rmen bis auf etwa 2000 entfernt ist. WeiBes 
Pulver in 30 Teilen Wasser langsam, aber vollsta.ndig bis auf eine geringe Triibung lOslich. 

Wir~ng und Anwendung: Adstringensund Antisepticum. Da der gebrannte 
Alaun sich in Wasser langsamer lOst als der gewohnliche Alaun, so ist seine 
Wirkung als Atzmittel im allgemeinen eine mildere. 

Chromo 
Chrom 

als Metall findet keine Verwendung, sondern nur Verbindungen desselben. Die Verbindungen 
des Chroms werden aus dem natiirlich vorkommenden Chromeisenstein gewonnen. Dieses 
Mineral wird unter Zusatz von Kalk an der Luft erhitzt, wobei neben Eisenoxyd Calcium
chromat entsteht, das mit Kalium- oder Natriumcarbonat oder Natriumsulfat zu Kalium
oder Natriumchromat umgesetzt wird, woraus dann die anderen Chromverbindungen her
gestellt werden. 

Von den Chromverbindungen wird in der Medizin hauptsii.chlich das Okromsaureanhydria 
oder Okromtrioxyd, kurz Okromsaure genannt, benutzt. Von Wunden konnen die Chrom
verbindungen leicht resorbiert werden und Vergiftungen hervorrufen, die in Erbrechen und 
Durchfa.llen bestehen, wobei gelb oder griinlich gefarbter, spater blutiger Magen- und Darm
inhalt entleert wird. Daher ist bei Verwendung von Chromsalzen immer eine gewisse Vor
sicht geboten. Als Gegengifte gelten Kalkwasser, EiweiBlOsung, Milch, Zucker. 

Chromsaure, Acidum chromicum, Chromtrioxyd, Chromsaureanhydrid, CrOs. 
Die Verbindung ist keine Sa.ure, sondern das Anhydrid der nicht bestandigen Chrom

sa.ure H 2Cr04 • Zur Darstellung wird Kaliumdichromat in Wasser geliist und mit konzen
trierter Schwefelsa.ure zunachst erwarmt und dann erkalten gelassen. Nach einiger Zeit 
haben sich Krystalle von Kaliumbisulfat ausgeschieden. Die Fliissigkeit wird abgegossen 
auf 800 erwa.rmt und nochmals mit Schwefelsa.ure versetzt. Es wird allmahlich so viel 
Wasser zugegeben, daB sich etwa ausscheidende Chromsa.ure wieder lOst. Dann wird bis 
zur Krystallisation abgedampft. Die abgesaugten Krystalle werden mit starker Salpeter
saure gewaschen und im trockenen warmen Luftstrom getrocknet. 

Das reine, schwefelsa.urefreie Chromtrioxyd bildet dunkelbraunrote, wenig hygro
skopische Nadeln, das schwefelsaurehaltige bildet scharlachrote KrystaUe und ist stark 
wasseranziehend. Es lost sich sehr leicht in Wasser. Beim Erhitzen auf etwa 2000 schmilzt 
es zu einer fast schwarzen Fliissigkeit, bei etwa 3000 zerfa.llt es in griines Chromoxyd und 
Sauerstoff. Beim Erwa.rmen mit Schwefelsaure wird Sauerstoff, beim Erwarmen mit Salz
sa.ure CWor entwickelt. Zahlreiche leicht oxydierbare, anorganische und organische Stoffe 
reduzieren die Chromsa.ure zu Chromoxyd, mitunter unter sehr heftiger Reaktion, so daB 
beim Zusammenbringen mit Alkohol, Glycerin, Zucker, Gerbsa.ure, Kork u. dgl. unter 
Umsta.nden eine Entziindung eintreten kann. 

Wirkung: Atzmittel. In Substanz und in starken Losungen atzt es tief, 
aber langsam und hinterlaBt einen trockenen Atzschorf, der sich nach 6 bis 
8 Tagen abstoBt. Verdiinnte Losungen fallen EiweiB und harten Gewebe. 
Bei schwacheren Losungen macht sich mehr eine adstringierende Wirkung 
bemerkbar. _ 

Anwendung: Als Atzmittel. Bei Warzen, Papillomen und anderen kleinen 
Hautgeschwiilsten werden mit einem Glasstabchen eiuige Krystalle direkt auf
getragen oder 30-50%ige Losungen verwendet. Bei Leukoplakien, Zahnfleisch
entziindungen, Kondylomen, kleinen torpiden -Geschwiiren lO%ige Losungen. 
Gegebenenfalls laBt man nach BOECK der Chromsaureatzung gleich eine Atzung 
mit lO%iger Hollensteinlosung oder mit einem Hollensteinstift folgen. Es tritt 
dabei eine braunrote Verfarbung der veratzten Partien ein. Nach Anwendung 
der Chromsaure im Munde lasse man reichlich mit Wasser nachspiilen. Bei 
Fu13schweiB wird nach einem FuBbade auf die gut abgetrocknete Raut eine 
5%ige Losung wochentlich einmal, im ganzen etwa 3mal aufgepinselt. Rhagaden 
und andere wunde Stellen sind dabei auszusparen (Resorptionsgefahr). 
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Doppelchromsaures Kalium, Kaliumdichromat, Kalium dichromicum, Kalium 
chromicum rubrum, saures chromsaures Kalium 
wird aus Chromeisenstein dmch GlUhen mit Kaliumcarbonat und -nitrat gewonnen. 'GroBe 
dunkelorangerote, wasserfreie, luftbestii.ndige Tafeln oder SauIen, die erhitzt zu einer dunkel
braunen Fliissigkeit schmelzen. Loslich in lO. Teilen Wasser bei 15°, bei 1000 in 11/4 Teilen. 

Wirkung und Anwendung: Wie ·Chromsaure. 

Eisen und seine Verbindungeu. 
Das technische Eisen enthii.It stets Kohlenstoff, ofter auch andere Metalle wie Mangan, 

Chrom, Nickel, Wolfram usw. Das gewohnliche Eisen enthii.lt meist auch kleine Mengen 
von Schwefeleisen. . Eisenphosphid und Eisensilicid, ferner Arsen, Kupfer und Zink ver
unreinigen es hii.ufig. Zur Darstellung von Eisenverbindungen fur arzneiliche Zwecke solI 
moglichst 'I'eines Eisen verwendet werden. Der Klavierdraht z. B. besteht bis zu 99,6% 
aus Behr reinem Eisen, auch der sog. Blumendraht ist fast reines Eisen. 

Reines Eisen ist silberweiB, sehr zii.he. Spez. Gew. 7,6-7,8, Schmelzpunkt etwa 16000• 

KoWenstoffhaltiges Eisen ist harter als reines Eisen und leichter schmelzbar. An der Luft 
'gegluht verbrennt das Eisen zu Eisenoxyduloxyd Fea0 4 ; im reinen Sauerstoff verbrennt 
es mit sehr hellem Feuerschein. Mit Wasser zusammengebracht rostet es, ein Vorgang, 
der dmch einen Gehalt des Wassers an Sauren, besonders Salzsii.ure und auch Kohlensii.me 
beschleunigt wird. Auch Salze, besonders Chloride, beschleunigen das Rosten, wii.hrend 
Alkalien, auch Calcium- und Magnesiumoxyd und -hydroxyd das Rosten verhiiten. 

Das Eisen ist in seinen Verbindungen zweiwertig, Ferro- oder Eisenoxydulverbindungen, 
und dreiwertig, Ferri- oder Eisenoxydverbindungen. 

Der pharmakologische Wert des Eisens beruht hauptsii.chlich auf seinen blutbildenden 
Eigenschaften. Von diesen Wirkungen solI hier abgesehen werden, obgleich sie bei Behand
lungen von Hautleiden die mit chlorotischen und anii.mischen Erscheinungen einhergehen, 
von groBem Nutzen sind. Rein dermatologisch kommen gewisse adstringierende und anti
septische Eigenschaften von Eisenverbindungen in Betracht. 

Braunes Eisenoxydhydrat, Ferrum oxydatum hydricum, Ferrum oxydatum 
fuscum~ . 
besteht irn wesentlichen aus Ferrihydroxyd, Fe(OH)a' Aus Eisenchlorid wird das Eisen
hYdroxyd mit Ammoniakfiussigkeit ausgefii.llt. Nach Auswaschen und Auspressen wird es 
bei nicht uber 300 getrocknet. Feines rotbraunes Pulver, geschmacklos, unloslich in Wasser, 
loslich in verdiinnten Sauren. 

Wi'l'kung und Anwendung: Ais Antisepticum und Adstringens, als Einstreu
pulver bei jauchenden Wunden und Geschwiiren. 

Eisenchloridlosung, Liquor ferri sesquichlorati, 
eine wii.sserige Losung von Ferrichlorid FeCI3, die man durch Einieiten von Chlor in eine 
Losung von Eisenchloriir FeCl2 erhii.lt oder dmch Erhitzen der letzteren mit Salzsame 
und Salpetersame. Der Gehalt betragt 29% FeCl3 = 10% Fe. 

Eine klare, gelbbraune Flussigkeit, die stark zusammenziehend schmeckt. 
Wirkung und Anwendung: EisenchloridlOsung fallt EiweiB und wirkt daher 

in konzentrierter Form a.uf Schleimhaute und Wunden atzend, in starker Ver
diinnung adstringierend. AuBerlich rein als Atzmittel bei Granulationen, 
Kondylomen usw., als blutstillendes undAtzmittel na.ch chirurgisqher Entfernung 
(mit scharfem Loffel) von Warzen, Papillomen usw. 

Krystallisiertes Ferrosulfat, Ferrum sulfuricum crystallisatum (oxydulatum), 
schwefelsaures Eisenoxydul. Reines Eisenvitriol, FeS04 + 7 ~O, 
wird dargestellt durch AuflOsen von Eisen in Schwefelsii.me. BlaB-griinlichblaue Krystalle, 
loslich in 1,8 Teilen kaltem Wasser oder 0,5 Teilen siedendem Wasser; in Alkohol oder 
Ather unloslich. Die wasserige Losung ist blaBgriinlichblau, reagiert sehr schwach sauer 
und verwandelt sich unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft allmii.Wich in eine Ferroferri
salzlosung von braungelber Farbe, aus der sich ein gelbes, basisches Salz, Ferroferrioxy
sulfat abscheidet. Beirn Liegen an der Luft verwittern die Krystalle alIrna.hlich, bei 30 bis 
400 sogar ziemlich schnell zu einem fast weiBen Pulver. In feuchter Luft wird es braungelb 
unter Bildung von Ferroferrioxysulfat. 
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Gefiilltes Ferrosulfat, Ferrosulfat, Ferrum sulfurieum, FeS04 + 7 ~O 
wird hergestellt durch Auflosen von Eisen in konzentrierter Schwefelsaure und durch Aus
fallen mit Alkohol. 

Wirkung und Anwendung: Ais Adstringens, besonders zu Badern, 25-50 g 
auf ein Vollbad. 

Eisenvitriol, Ferrum sulfurieum erudum, Rohes Ferrosulfat 
wird im groBen durch Rosten von Schwefelkies FeS2, Auslaugen mit Wasser und Ein
dampfen der Losung gewonnen. Griine Krystalle, in 2 Teilen Wasser triibe loslich. Gewohn
lich verunreinigt mit Mangan-, Zink- und Aluminiumsulfat, zuweilen auch Kupfersulfat. 

Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
Resistansalbe, 

enthii.lt in einer indifferenten Grundlage das Produkt Resistan, "ein Komplex aus Eisen
Phosphor-Oxyden" mit 0,705% Eisen und 0,556% Phosphor. Granulationsbildende und 
epithelisierende Salbe. 

Hersteller: Dr. Devrient, Berlin N 58. 
Handelsform: OP in Tuben. 

Mangan 
Mangan und seine Verbindungen. 

kommt als Begleiter des Eisens in vielen Erzen vor. Das wichtigste Manganerz ist der 
Braunstein oder Pyrolusit, ferner sind zu nennen Hausmannit, Braunit, Manganspat und 
Manganblende. Mangan wird aus seinen sauerstoffhaltigen Erzen durch Reduktion mittels 
Kohle bei sehr hoher Temperatur gewonnen. Es ist ein sehr schwer schmelzbares, hartes 
und sprodes, grauweiBes Metall. 

Mangan ist dem Eisen nahe verwandt. Nach Untersuchungen von BERTRAND ist Mangan 
als normaler und mithin vermutlich als notwendiger Bestandteil aller tierischen Organismen 
anzusehen. Verbindungen dieses Metalles werden daher mit Eisen zwecks Blutbildung 
oder zur Verbesserung des Blutes gegeben. Die leicht Sauerstoff abgebenden Salze der 
Dbermangansaure sind Desinfektionsmittel. 

Kaliumpermanganat, Kalium permanganieum, iibermangansaures Kalium, 
Kalium hypermanganieum (supermanganicum, oxymanganicum), Chamaeleon, 
KMnO,. 

Ein Gemisch von Kalilauge, Kaliumchlorat und Braunstein wird zur Trockne verdampft 
und in einem Tiegel bis zur teigigen Beschaffenheit, aber nicht bis zum Schmelzen, erhitzt. 
Nach dem Erkalten wird die Masse in Wasser gelost. Die Losung enthalt nebcn Kalium. 
chlorid Kaliummanganat. In diese wird jetzt Kohlensaure eingeleitet, wobei unter Ab
scheidung von Mangandioxydhydrat und Bildung von Kaliumcarbonat, das Kaliummanganat 
in Kaliumpermanganat iibergefiihrt wird. 

Dunkelviolette, stahlblau glanzende Prismen. Frisch aus Wasser krystallisiert zeigen 
die Krystalle einen griinlichen Schimmer. Leicht loslich in 16 Teilen Wasser von 15° und 
in 3 Teilen siedendem Wasser. Kaliumpermanganat gibt bei Beriihrung mit einer groBen 
Zahl von organischen Stoffen einen Teil seines Sa uerstoffes a b; es ist ein krii.ftiges Oxyda, tions
mittel. Die Oxydation erfolgt unter Abscheidung von MangandiC!~ydhydrat. 

Werden organische Stoffe wie Alkohol, Glycerin, atherische Ole, Zucker und viClle 
andere mit trockenem Kaliumpermanganat zusammengebracht oder zusammengerieben, 
so treten Entziindungen und Explosionen ein, ahnlich wie bei Kaliumchlorat. Auch durch 
konzentrierte Schwefelsaure konnen Gemische von Kaliumpermanganat und organischen 
Stoffen zur Entziindung und Explosion gebracht werden. 

Auf die Haut gebracht rufen KaliumpermanganatlOsungen Braunfarbung hervor, die 
auf Abscheidung von Mangansuperoxydhydrat zuriickzufiihren ist. 

Losungen von Kaliumpermanganat diirfen wegen ihres Verhaltens zu organischen Stoffen 
nicht durch Papier filtriert werden, wohl aber durch Asbest oder weiBen gewaschenen Sand. 

Wirkung: Antisepticum, Desodorans, Antihydroticum .. Bei Epitheldefekten 
wirken konzentrierte Losungen atzend. Schleimhaute werden bereits von 
1 %igen Losungen geatzt. Die schmerzhafte Atzung bildet einen oberflachlichen 
braunschwarz.:m Schorf. 

Anwendung: Als Mundwasser Losung 1: 30,0, davon einige Tropfen auf ein 
Glas Wasser. Bei Harnrohrenentziindungen zu Einspritzungen in die Harn
rohre Losungen 0,05-0,1 Ofoig, zu Blasenspiilungen 1 : 10000-1 : 1000; bei 
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Furunkulose, Pyodermien Pinselungen 1-5%ig; zu Badern bei infektiosen 
Hautkrankheiten, bei unangenehmem SchweiBgeruch 5 g auf ein Bad fur 
Erwachsene, 3 g fiir Kinder; auf FuBbader entsprechend weniger. Keine 
Holzwannen! 

Zincum permanganicum s. S. 372. 

Didym, Cer und ihre Verbindungen. 
Das friiher als Element angesehene Didym ist von AUER VON WELSBAOH in die beiden 

Elemente Neodym (Nd) und Praseodym (Pr) !terlegt worden. Die Didymsalze des Handels 
bestehen aus einem Gemisch der Salze dieser beiden Elemente. Sie enthalten auch kleine 
Mengen von Cersalzen und Salzen anderer seltener Erden. Didymverbindungen werden 
als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Thoriumsalzen aus Monazit, Cerit und ahnlichen 
Mineralien gewonnen. 

Didymsalicylat, Didymum salicylicum, Dymal, 
sehr feines, in Wasser und Alkohol schwer 16s1iches Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Als adstringierendes, antiseptisches, austrock
nendes Mittel bei Verbrennungen, Ekzemen, Herpes usw. als Streupulver oder 
als Salben (lO%ig mit Lanolin). 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 

Cer 
findet sich als Silicat neben Thorium und anderen selteneren Erdmetallen, besonders 
in dem skandinavischen Cerit, ferner in dem brasilianischen Monasit. Cerverbindungen 
haben in der pharmakologischen Wirkung Ahnlichkeit mit Aluminium. 

Ceolat 
sind Cersalze von Fettsauren. In den Handel kommen: Ceolat16sung mit 100/ 0 Ceracetat, 
Ceolatpulver bestehend aus stearinsaurem Cer und Ceolatsalbe, eine weille, fettfreie Paste 
mit 30% Cerstearat. 

Wirkung und Anwendung: Wie essigsaure Tonerde. 
Hersteller: Kunheim & Co., Berlin-Niederschoneweide. 

Zergallin, basisch gallussaures Cer (C7H505)2CrOH, 
hellgraues, feines, in Wasser, Alkohol, Ather, Chloroform und Alkalien unlosliches Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Als austrocknendes Wundstreupulver. 

Introcid, 
eine Ceriumjodverbindung gegen Lymphogranulomatosis, Aktinomykosis, Tuberkulose. 

Wirkung und Anwendung: Alle 3 Tage 1-2-3 ccm in den Muskel oder 
in die Vene. 

Hersteller: Hans Potratz, G. m. b. H., Hamburg 39. 

Dextrocid, 
eine Zusammenstellung des Interocids mit Dextrose. Dient zur Behandlung von Tumoren 
in Verbindung mit Bestrahlung. 

Hersteller: Hans Potratz, G. m. b. H., Hamburg 39. 

Jodalcet, Jod-Cer-Aluminiumverbindung. 
Wirkung und Anwendung als Wunddesinfiziens. 
Hersteller: Dr. Rudolf Reiss, Berlin NW 87. 

Kohlenwasserstofl'e. 
(Gesattigte Kohlenwasserstolle.) 

Die gesattigten Kohlenwasserstoffe sind Abkommlinge des Methans CH4 (Sumpf- oder 
Grubengas), bei denen Kohlenstoffatome stets nur mit einer Wertigkeitseinheit verbunden 
sind. Diesc Verbindungen sind somit als vollstandig gesattigt anzusehen, sie haben die 
Grenze der Sattigung erreicht und heiBen daher auch Grenzkohlenwasserstoffe. 
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Gesattigte Kohlenwasserstoffe fiudeu sich in der Natur sehr weit verbreitet und ihre 
Bildung wird durch Zersetzung stark kohlenstoffhaltiger organischer Verbindungen unter 
LuftabschluB erklii.rt. Sie entstehen auch bei der trockenen Destillation von Holz, Stein
kohlen, Braunkohlen und bilden die Hauptbestandteile des Erdols oder Petroleums. 

Das Petroleum gilt als ein Zersetzungsprodukt der Fette untergegangener Tiere. Es 
entspringt teilweise freiwillig dem Erdboden, teilweise wird es aus Bohrlochern durch Pump
werke herausgeholt. In Deutschland wird es in verhii.ltnismii.Big geringen Mengen in der 
Liineburger Heide gewonnen. Der Riickstand einer freiwilligen Verdunstung des Petroleums 
ist das Erdwachs oder Ozokerit (Ceresin). 

Bei der Destillation des Roh-Petroleums (Naphtha) entweichen zunii.chst gasformige 
Kohlenwasserstoffe, die in Amerika als Heizmaterial benutzt werden. Von den weiter bei 
bestimmten Temperaturen entweichenden Stoffen interessieren uns folgende: es destilliert 
iiber bei: -

50-75° Petroleumather, Petroleumbenzin, 
150-2700 Leuchtpetroleum, 
iiber 310° Paraffin, Vaselin. 

Petroleumbenzin, Benzinum Petrolei, Petroleum ather, ErdOlbenzin. 
Eine farblose, leicht bewegliche, nicht fluores;!iierende Fliissigkeit, vom spez. Gew_ 

0,666-0,686. Leicht fliichtig und leicht brennbar. Benzin erstarrt auch bei starker Ab
kiihlung nicht, wodurch es sich vom Benzol unterscheidet. Mit absolutem Alkohol, Ather, 
Schwefelkohlenstoff, Chloroform, fetten und atherischen Olen ist es mischbar. Durch 
Einwirkung von Licht und Luft nimmt es Sauerstoff auf und verandert dadurch Siede
punkt und spezifisches Gewieht (ErhOhung). Chemisch besteht es hauptsachlich aus den 
KohlenwasserstoHen Pentan CoHn und Hexan CsHl4' 

Wirkung: Fettlosend. 
Anwendung: Zur Entfernung fettiger Salben- und Pflasterreste, zur :Ent

fettung von Haut und Haaren bei Seborrhoea oleosa. Vorsicht Feuersgefahr! 

Petroleum, Oleum Petrae, 
ist amerikanisches Leuchtpetroleum. Eine farblose oder schwach gelbliche, blaulich fluores
zierende, unangenehm riechende Fliissigkeit, mit Siedepunkt zwischen 150 und 2700 • Es 
besteht im wesentlichen aus den Kohlenwasserstoffen der Methanreihe C9H 20 bis C15H 32 • 

In Wasser unloslich, wenig loslich in Alkohol, mischbar mit Ather, Chloroform und fetten 
Olen. . 

Wirkung: Antiparasitar und resorbierend, aber nicht frei von Reiz
erscheinungen. 

Anwendung: Bei Kopflausen als Kappenverband, als Volksmittel bei Kratze, 
bei Frostbeulen rein oder als Salbe. Wird auch in Kopfwassern zur Haarpflege 
gebraucht. 

Die nach dem Abdestillieren des Leuchtpetroleums zuriickbleibenden Be
standteile des Rohols, werden durch Destillation in einen bei normaler Tem
peratur fliissig bleibenden Anteil, der nach dem Entfarben und Desodorieren mit 
Tonerdesilikat als "Maschinenol" bezeichnet wird, und in einen salbenformig 
erstarrenden Anteil geschieden, der die Bezeichnung Vaselin fiihrt. 

Vaselin, Vaselinum flavum, gelbes Vaselin. 
Gelbe, durchscheinende, etwas zii.he, gleichmaBig salbenartig weiche Masse, die beim 

Erwarmen zu einer klaren, gelben, blau fluoreszierenden, fast geruchlosen Fliissigkeit 
schmiIzt. Unloslich in Wasser, wenig loslich in Alkohol, leicht Ioslich in Chloroform und 
Ather. Schmelzpunkt 35--40°. Schlechte Handelsware riecht nach Petroleum. 

WeiBes Vaselin, Vaselinum album, 
entsteht durch einen BleichprozeB aus geiber Vaseline (Behandlung mit Schwefelsii.ure). 
WeiBe, hochstens griinlich durchscheinende, etwas zahe, gleichmaBig salbenartige Masse; 
die beim Erwarmen zu einer klaren, farblosen, blau fluoreszierenden, fast geruchlosen 
Fliissigkeit schmilzt; die Loslichkeitsverhii.ltnisse wie beim geiben Vaselin. 

W irkung: Indifferente Salbe und Salbengrundlage. 
Anwendung: Da die gesattigten Kohlenwasserstoffe allen chemischen Ein

fliissen einen starken Widerstand entgegensetzen, bildet Vaselin in sofern 
eine zweckmaBige Salbengrundlage, als sich wohl alle in Frage kommenden 
Arzneimittel ohne Zersetzungen zu erleiden, hineinbringen lassen. Es wird auch 
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rein als Schutzmittel bei oberflachlichen Hautwunden aufgestrichen. Das weille 
Vaselin wird bei besonders reizbarer Haut und zu Augensalben gebraucht. 

Gelbes VaselinOl, Oleum Vaselini flavum, weiBes VaselinOl, Oleum Vaselini 
album. 

Gewonnen aus den iiber 3600 siedenden Anteilen des Erdols. Gelbe oder weiBe olige 
Fliissigkeit, die geruchlos ist oder ganz schwach nach Petroleum riecht und kaum 
fluoresziert. In Alkohol, auch in absolutem nur schwer 100lich. Wird hii.ufig als Ersatz fiir 
Paraffinum liquidum gebraucht, was aber durchaus zu verwerfen ;ist, da sowohl nach 
a.uBerlicher, wie nach subcutaner Anwendung unangenehme Gesundheitsscha.digungen be
obachtet sind. 

Fliissiges ParaffinOl, Paraffinum liquidum, ParaffinOl, 
wird aus den iiber 3600 siedenden Anteilen des Erdols durch Behandlung mit Schwefel
saure und Destillation gewonnen. Klare farblose, nicht £luoreszierende, geruch- und ge
schmacklose olige Fliissigkeit, in Wasser unliislich, in Alkohol fast unloslich, in Ather und 
Chloroform liislich. Unter den Gefrierpunkt abgekiihlt, wird es dickfliissig und triibt sich 
durch krystallinische Abscheidungen. 

Wirkung: Indifferenter, fliissiger Korper. 
Anwendung: Zur Aufschwemmung von unloslichen Arzneimitteln, die unter 

die Haut oder in den Muskel eingespritzt werden sollen. Zur Bereitung von 
Salben zusammen mit festen Paraffinen, Wachsen usw. 

Vasenol, 
eine Vaselinemulsion von salbenartiger Konsistenz mit 250/ 0 Wasser, die aber noch weiter 
Wasser aufnehmen kann. Va8enolum liquidum eine haltbare, neutrale, wellie Paraffiniil
emulsion mit 331/ 3% Wasser. 

Wirkung: Indifferenter Salbenkorper und Suspensionsmittel. 
Anwendung: Vasenol-, Wund- und Kinderpuder, ein Fettpuder mit 10% 

Vasenol und Zinkoxyd, Streupuder bei Sauglingen, bei Decubitus, Ekzemen, 
Intertrigo, Balanitis usw. Vasenol-Sanitatspuder mit 1 % und Vasenoloform
Puder mit 10% Formaldehyd -Salicylsaure bei Hyperidrosis und als Pro
phylakticum gegen Miickenstiche. 

Hersteller: Dr. Arthur Kopp, Leipzig-Lindenau. 

Vasogen, Vaselinum oxygenatum, 
angeblich mit Sauerstoff angereichertes Vaselin, das mit Wasser Emulsionen gibt. Nach 
anderen Angaben soll es sich in Ammoniakseifen um emulgiertes Paraffiniil handeln. 

Wirkung: Indifferente Grundlage fUr Arzneimittel. Die Resorption derselben 
soll durch Vasogen gefOrdert werden. 

Anwendung: Als Guajakol-V.I0- und20%ig beiSkrofuloderma; -Ichthyol-V. 
6. und lO%ig, Jodoform-V. II/2- und 3%ig; Jod-V. 6., 10· und 20%ig; -
Menthol-V. 2 , 10- und 250J0ig, Naphthol-V. lO0J0ig; Hydrargyrum-V. 331/ 2- und 
500J0ig in Tuben; Salicyl-V. lO%ig; Schwefel-V. 30J0ig; Teer-V. 250J0ig. 

Hersteller: Pearson & Co., Hamburg 19. 

Vasoliment, 
Vasolimentum, Ersatz fiir Vasogen, Emulsion aus ammoniakalischer Olseife, Alkohol, 
festem oder £liissigem Paraffin. 

Wirkung und Anwendung: Wie Vasogen. Kommt wie Vasogen mit den ver
schiedensten Medikamenten in den Handel. 

Granugenol, granulierendes WundOl "Knoll", 
ist ein nur teilweise gereinigtes Mineraliil besonderer Herkunft. Vollige Reinigung wiirde 
die Wirksamkeit beseitigen. Die Priifung und Einstellung muG auf biologischem Wege 
geschehen. Das Prii.parat enthii.lt verschiedene, darunter teilweise hydrierte Kohlenwasser
stoffe. Gelbes, eigenartig riechendes, in Alkohol fast unliisliches 01 von neutraler Reaktion. 

Wirkung: Regt das Wachstum von Granulationen an. 
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Anwendung: Man legt auf schlecht heilende Wunden oder Geschwiire mit 
Granugenol getrankte Gazestreifen auf. Es ist auch eine 50%ige Granugen
paste mit einem Ceresinzusatz und ein Puder 7%ig mit Bolus im Handel. Die 
beiden letzten Praparate finden bei Verbrennungen 1. bis 3. Grades und bei 
Ekzemen Verwendung. Die fertigen Zubereitungen fiihren den Namen 
"Granugen". 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 
Handelsform: OP Granugenol mit 50 und 100 g; Granugen-Frostpaste Tuben 

zu 20 g; Granugenpaste Tuben zu 20 und 50 g; Granugenpuder Beutel mit 25 g, 
Streukartons mit 100 g. 

Euvaselin, 
ein weiBes Vaselin mit einem Zusatz von Ceresin und Wollfett. 

Hersteller: Dr. R. ReiB, Berlin NW 87. 

Festes Paraffin, Ceresin, Ceresinum, Paraffinum solidum, Paraffinum durum. 
Paraffin kommt in dem Erdol gelost VOl', und durch Verdunsten des Erdols entstanden, 

heiBt es Erdwachs oder Ozokerit (Galizien, in der Moldau, in Siebenbfugen usw.). Auch 
bei del' trockenen Destillation von Braunkohle und Torf werden Paraffine erhalten. Das 
Paraffinum solidum des Arzneibuches ist ein gereinigtes Ozokerit. Es besteht aus festen 
krystallinischen Kohlenwasserstoffen del' Methanreihe und del' Naphthenreihe. Natiirliches 
Erdwachs wird durch Erhitzen mit konzentrierter Schwefelsaure, Waschen mit Lauge und 
Wasser gereinigt und mit Tierkohle entfii.rbt. 

Feste, wachsartige, weiBe, krystallinische Masse, Schmelzpunkt 68-72°, geruchlos, 
unloslich in Wasser, kaum loslich in Alkohol, leicht loslich in Ather, Chloroform, Benzin, 
Benzol. . 

Die Bezeichnung Paraffine leitet sich ab von "parum affinis" = wenig verwandt, weil 
sie im allgemeinen selbst von den starksten chemischen Reagenzien nicht angegriffen werden. 

Wirkung: Indifferenter Korper zur Herstellung von Salbengrundlagen. Es 
ist auch in geschmolzenem Zustande zur Behandlung von Unterschenkel
geschwiiren verwendet worden. 

Paraffinsalbe, Unguentum Paraffini. 
Wurde friiher durch Zusammenschmelzen von fliissigem und festem Paraffin hergestellt. 

Dieses Praparat hatte den Nachteil, daB keine Fliissigkeit von diesen Salben aufgenommen 
werden konnte. Das Arzneibuch, das in seiner letztcn Ausgabe diese Salbe nicht mehr 
auffiihrt, verlangte einen Zusatz von wasserfreiem Wollfett. 

Wirkung und Anwendung: Indifferenter, gegen chemische Einfliisse sehr 
widerstandsfahiger Salbenkorper. 

Unguentum Lanovaselini 
(F. M. Germ.). Ersatz ftir Vasenol: 

Naftalan 

Rp. Vaselin. flay. 
Adip. Lanae . 
Cerae albae 
Aq. destill. . 

25,0 
10,0 
2,5 

12,5 

wird aus den Destillationsrtickstanden bzw. den hochsiedenden Anteilen einer harz- und 
asphaltfreien Naphtha aus Naftalan am Kaukasus hergestellt, welche durch Zusatz von 
2,5--40/ 0 wasserfreier Seife gelatinos und fest gemacht werden. Dunkelgraugrtine, fast 
geruchlose, salbenartige Masse, die im durchfallenden Lichte dunk<:~gelb, im auffallenden 
braunschwarz aussieht. Unloslich in Wasser und Alkohol, loslich in Ather und Chloroform, 
mit Fetten aller Art misohbar. 

Wirkung: Steht der des Teers nahe, unterscheidet sich von dieser aber da
durch, daB das Naftalan auch von akuten Hautentziindungen vertragen wird. 
Aseptisch und auch resol'bierend. 

Anwendung: Bei entziindlichen Hautkrankheiten, Brandwunden, Wundrose, 
Ekzemen, parasitaren Leiden, Ulcerationen, Prurigo usw. Es wird entweder 
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rein verschrieben oder als Zinkpaste; auch verdiinnt mit anderen Salben und 
Fetten. 

Hersteller: Wird in Deutschland in den Handel gebracht von der Naftalan
Gesellschaft Julius Donner, G. m. b. H., Wurzen, S.A. als "Donner-Naftalan". 

Handelsform: In Packungen zu 50, 100, 250, 500, 1000 g. 

Nafalan, 
ein dem Naftalan a.hnliches Prii.parat, auch aus einer kaukasischen Rohnaphtha gewonnen. 
das aIle Eigenschaften des vorgenannten Prii.parates haben soIl. 

Hersteller: Nafalan G. m. b. H., Magdeburg. 
Handelsform: Hausnafalan (Nafalan-Zinksalbel in Tuben, Nafalan-Heft

pflaster, Nafalan-Hamorrhoidalzapfchen, medizinische Nafalanseife mit 25% 
Nafalan. Nafalan-Toilettenseife mit 5% Nafalan, Nafalan-Toilettencreme in 
Tuben, Nafalan-Streupulver aus 10 Teilen Nafalan, 20 Teilen Mag. usta, 
35 Teilen Talkum, 3 Teilen Borax, 27 Teilen Amylum und 5 Teilen Zinkoxyd. 

Petrosapol, Petrolen, Petrolan, 
seifenhaltiger, aus Petroleumriickstii.nden dargestellter Korper von brauner Farbe und 
salbenartiger Beschaffenheit, geruchlos. 

Wirkung: Ahnlich wie Naftalan. 
Anwendung: Ala Salbe rein oder mit Vaseline gemischt bei eitrigen Ent

ziindungen der Raut. 
Hersteller: G. Hell & Co., A.G., Troppau-comorau. 

SapoIan, Naphthasapol, Naphtha saponata, 
dem Naftalan ahnliches Prii.parat aus Lanolin, Seife und einem Naphthaderivat. 

Wirkung und Anwendung: Ahnlich wie bei Naftalan. 
Hersteller: Jean Zibelli & Co., Triest. 

Laneps, 
haltbare, reizlose, synthetisch hergestellte Salbengrundlage; im wesentlichen ein Konden
sationsprodukt hochmolekularer Kohlenwasserstoffe. Neutral, geruchlos. Es vermag 500/f} 
Wasser aufzunehmen. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Novitan, 
angeblich eine Kombination von hohersiedenden Kohlenwasserstoffen mit Lanolin. Eine 
stark wasserbindende Salbengrundlage, die mit den verschiedensten Arzneimitteln in OP 
in den Randel kommt. 

H ersteller: Praparaten -Gesellschaft, Berlin -SchOneberg. 

Epithelan. 
1m Handel sind Epithelanum pwrum als Salbe in Original-Tuben und -Kruken und Epi

thelanum purum liquidum in Originalflaschen. Die Epithelansalbe wird aus "mit amorphem 
Kohlenstoff" angereichertem Naturvaselin dargestellt; eine gelbbraune Salbenmasse. 
Schmelzpunkt 42°. Das fliissige Epithelan besteht aus Naturvaselin, das mit ungesii.ttigten 
Kohlenwasserstoffen angereichert ist, eine gelbe, in der Kii.lte erstarrende, eigentiimlich 
riechende Flussigkeit. 

Hersteller: Orbis-Werke, Braunschweig. 

Chloroform. 
Chloroform, Chloroformium, Trichlormethan, ccIaH, 

wird gewonnen durch Destillation einer Mischung von ChlorkaIk und Alkohol unter Be
obachtung gewisser Temperaturverhii.ltnisse. Es ist eine farblose,· bewegliche, sii13Iich 
riechende Flussigkeit von hohem spezifischem Gewicht' (1,502), leicht fluchtig (Siede
punkt 62,05°). Der Einwirkung des Lichtes und der Luft ausgesetzt zerfii.Ilt das Chloroform
molekel schnell unter Bildung des erstickend riechenden Phosgengases und Chlorwasser
stoff. Um solche Zersetzungen zu verhuten wird fur den medizinischen Gebrauch dem Chloro
form etwa 1 % Alkohol zugesetzt. 
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In Wasser ist es nur wenig loslich. Mit Alkohol absolutus, Ather, fetten und 
atherischen bIen ist es in jedem Verhaltnis mischbar. Mit wasserhaltigem Alkohol gibt es 
triibe Mischungen, die erst auf weiteren .Alkoholzusatz klar werden. Nicht mischbar ist es 
mit Glycerin. Es ist ein gutes Losungsmittel fiir Jod, Schwefel, Paraffine, Fette, Harze, 
Kautschuck. Chloroform ist wohl brennbar, aber nicht leicht entziindlich. 

Wirkung und Anwendung: Zur Entfernung von fest haftenden Salben
und Pfla.sterresten. Auf die Raut gebracht ruft es infolge der schnellen Ver
dunstung ein Ka.ltegefiihl hervor, das bald von einem leichten Gefiihl des 
Brennens und einer bald voriibergehenden Rautrotung abgelOst wird. Auch als 
Tra.ger fiir Arzneimittel z. B. Ohrysarobin. 5-lO%iges Ohrysarobin-Ohloroform 
bei Psoriasis. 

Traumaticinum, Guttapercbalosung, 
eine lO%ige Losung von gereinigter, aber nicht gebleichter Guttapercha 1 in Chloro
form. Es bildet eine brii.unliche, klare Fliissigkeit, die nach dem Verdunsten eine elastische 
Haut zuriicklii.Bt. Farbloses oder hellgelbes Traumaticin ist aus gebleichter Guttapercha 
hergestellt. 

Anwendung: Als Arzneimitteltrager z. B. fiir Ohrysarobin. 

Tetrachlor kohlenstofl:'. 
Tetracblorkoblenstoff, Carboneum tetracbloratum 0014, 

wird gewonnen durch Einwirkung von Chlor auf Schwefelkohlenstoff. Farblose, schwere, 
dem Chloroform ii.hnliche, in Wasser unlosliche Fliissigkeit, Siedepun,kt 77-78°; unter 
- 25° ist es krystallinisch. Nicht .unangenehmer Geruch. 

Wirkung: Nicht feuergefahrliches, fett- und harzlosendes Mittel. 
Anwendung: Zur Entfernung von Salben und Pfla.sterresten, zur Raut. 

reinigung usw. Vorsicht vor Einatmen der Dampfe! 

Benzinoform, 
ein technisch reiner Tetrachlorkohlenstoff als Ersatzmittel fiir Benzin. 

Pelliform, 
eine von BRUCK empfohlene Tetrachlorkohlenstoffseifenlosung, die zur Behandlung von 
ausgedehnten Staphylodermien und gegen tierische Parasiten dienen solI. 

Alkohole. 
Athylalkobol, Alkohol aetbylicus, Weingeist, Spiritus, AlkohoI, OHa • OHaOH, 

entsteht durch die geistige Giiorung aus verschiedenen Zuckerarten, besonders aus Trauben
zucker, Fruchtzucker, Maltose. Aus anderen Kohlenhydraten wie Stii.rke und Cellulose 
wird er erst nach Umwandlung dieser Kohlenhydrate in Traubenzucker oder Maltose er
halten. Die geistige Garung wird durch verschiedene Hefearten (s. S. 433) hervorgerufen, 
die in ihrem Zellsaft ein Enzym, die ZymtMe, enthaIten, das die Zuckerarten in Athylalkohol 
und Kohlensaure zerlegt. 

Der zu medizinischen Zwecken dienende Alkohol wird ill Deutschland hauptsiiochlich 
aus Kartoffeln gewonnen. Diese werden unter Druck mit Dampf gekocht, mit Wasser 
zu einem Brei angeriihrt und mit 5% Malz, d. h. gekeimter Gerste versetzt und einige 
Stunden auf 50-600 erwii.rmt (Einmaischen). Das in dem Malz enthaltene Enzym "Dia
stase" verwandelt dabei die Starke der Kartoffeln in Maltose. Die dann gekochte U'Ild ab
gekiihlte Maische wird mit Hefe versetzt. Nach beendeter Giiorung, d. h. nach Aufhoren 
der Kohlensii.ureentwicklung wird abdestilliert, was einen 90-94%igen Rohspiritus ergibt. 
Dieser wird zur Entfernung von riechenden Stoffen durch Kohlenfilter geschickt und dann 
rektifiziert. Die zuerst iibergehenden Anteile, der Vorlauf, enthalten Acetaldehyd, der sich 
zum Teil schon wii.hrend der Ga.rung, zum Teil bei der Filtration durch die Kohlenfilter 
durch Oxydation bildet. Die zuletzt iibergehenden Anteile sind das Fuselol. 

1 Guttapercha ist der koagulierte und weiter verarbeitete Milchsaft verschiedener 
Palaquiumarten aus Hinterindien und dem malayischen Archipel. 
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In den Handel kommt 1. Feinsprit oder Primasprit, Spiritus vini rectificatiSsimus, 
2. der absolute Alkohol, Alkohol absolutus, 3. technischer Rohsprit fiir chemische Fabriken, 
der entweder unter Aufsicht der Steuerbehorden verarbeitet oder durch verschiedene 
Zusiiotze vergii.llt wird, 4. vollstiiondig vergii.llter Branntwein, der als Brennspiritus und fiir 
andere grobere technische Zwecke verwendet wird . 

. AlJcohol ist eine farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit von angenehm geistigem Geruch 
und brennendem Geschmack. Er ist leicht entziindlich und verbrennt mit blaulicher Flamme 
zu Wasser und Kohlensaure. Beim Verdiinnen mit Wasser findet Erwarmung und infolge 
dieser eine vorubergehende Triibung durch austretende kleinste LuftbIaschen und eine 
Raumverminderung (Kontraktion) statt. Die groBte Raumverminderung ergibt sich beim 
Vermischen von 53,94 Raumteilen Alkohol mit 49,93 Raumteilen Wasser. Es werden 
hierbei 100 Raumteile Fliissigkeit erhalten. 

Der im Handel sich befindende Alkohol enthalt etwa 95 Volumenprozent oder 
etwa 92,5 Gewichtsprozent Alkohol, d. h. in 100 Liter sind 95 Liter reiner Alkohol und 
7,5 Liter Wasser. 

AIkohol siedet bei 78,50 und erstarrt unter - 1300 zu einer:. glasartigen, nicht krystal
linischen Masse. Er mischt sich in jedem Verhaltnis mit Wasser, Ather, Chloroform, Glycerin 
und vielen atherischen Olen. Ole und Fette werden im allgemeinen schwer von Alkohol 
aufgenommen, mit Ausnahme des Ricinusols. 

Wirkung und Anwendung: Hautreinigungsmittel, Desinfektionsmittel, 
Losungsmittel fiir viele Arzneimittel, zu feuchten Verbanden. Nach A. BEYER 
ist die bactericide Wirkung des Alkohols von 70 Gew.-OJo am groBten. 

Absoluter Alkohol, Alcohol absolutus, reiner Athylalkohol, 
mit einem Gehalt von etwa 99,4-99,8 Vol.-o/o oder 99,1-99,5 Gew.-OJo. Zieht aus der 
Luft bald wieder Wasser an, wenn nicht dicht verschlossen aufbewahrt. Er wird dar
gestelIt, indem Feinsprit mit frisch gegliihtem Xtzkalk, aus Marmor hergestelIt, behandelt 
und dann unter besonderen VorsichtsmaBregeln abdestilliert wird. 

Wirkung: Hoheres Fettlosungsvermogen als der gewohnliche Alkohol. 
Anwendung: Zur Entfettung der Haut bei Seborrhoea oleosa, sonst a.ber 

hauptsachlich zu Laboratoriumszwecken. 

Weingeist, Spiritus, Spiritus rectificatus, D.A.B. 6, 
ist reiner Weingeist mit einem Gehalt von etwa 90-91 Vol.-OJo oder etwa 86-87 Gew.-%. in 
der Regel durch Verdiinnen des Feinsprits des Handels mit Wasser hergestellt. 

Verdiinnter Weingeist, Spiritus dilutus, 
solI 68-69 Vol.% oder 60-61 Gew.-OJo reinen AIkohol enthalten. Er ist herzustellen durch 
Mischen von 7 Teilen Weingeist und 3 Teilen destilliertem Wasser. 

Der Gehalt des Weingeistes und weingeisthaltiger Fliissigkeiten an reinem AIkohol 
wird entweder nach Gewichtsprozenten oder nach Volumenprozenten angegeben. Die Rech
nung nach Volumenprozenten wird von der Steuerbehorde angewendet, weil der Brannt
wein nach"Litern reinen AIkohol versteuert wird. Fiir die Verarbeitung zu medizinischen 
Zwecken ist die Rechnung nach Gewichtsprozenten viel zweckmaBiger und einfacher. 

Volumprozente geben an, wieviel Liter reiner AIkohol in 100 Liter einer Fliissigkeit 
enthalten sind (bei einer festgesetzten Normal-Temperatur). Gewichtsprozente geben an 
wieviel reiner AIkohol in 100 kg einer AIkoholwassermischung enthalten sind. Der Vorteil 
dieser Rechnung liegt darin, daB man von der Temperatur der Fliissigkeiten unabhangig 
ist, da die Temperatur niemals das Gewicht, wohl aber das Volumen beeinfluBt, wobei 
noch zu beriicksichtigen ist, daB beim Mischen von AIkohol mit Wasser, wie schon erwahnt, 
eine Erwarmung und eine Kontraktion beider Fliissigkeiten eintritt (s. 0.). 

Franzbranntwein, Spiritus Vini gallici, 
eigentlich ein Destillat aus Wein (Weinbrand), wird kiinstlich hergesteIIt aus: 

Rp. Tincturae aromaticae. . . •. 0,4 
Spiritus Aetheris nitrosi . .. 0,5 
Tincturae Ratanhiae gtts. VI 
Spiritus (90 Vol.-OJo).. . . .. 100,0 
Aq. destiIIatae ad . . : . .. 200,0 

Wirkung: Desinfizierend. 
Anwendung: Rein oder mit Zusatzen zu Haa.rwassern bei Seborrhoe Raut

pflegemittel. 
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KOlnisches Wasser, Spiritus coloniensis, Eau de Cologne, Spiritus odoratus: 
Rp. 01. Lavandulae . 0,5 Rp. 01. Citri . . . . . . .. 12,0 

01. Aurant. Flor.. 0,7 01. Bergamottae 36,0 
01. Bergamottae 1,0 01. Aurantii Flor. . . .. 3,0 
01. Citri . 1,0 01. Lavandulae gtts. XX 
Spiritus ad 100,0 01. Rosmarini gtts. XVI 

oder Tinct. Moschi gtts. IV. 
Spiritus (91010) • • • . • 900,0 

Anwendung: Zu desinfizierenden Hautabreibungen; als parfiimierender Zu
satz zu Kopf-, Gesichts- usw. -Wassem. Die atherischen Ole des Kolnischen 
Wassers haben auch bleichende Wirkung bei Comedonen, Epheliden. (Pigment
bildung als Nebenwirkung s. S. 523.) 

Saures kOlnisches Wasser. 
Zu den obigen Praparaten setzt· man auf 1000,0 1 g oder auch etwas mehr verdiinnte 

Essigsaure (30010) hinzu. 
Anwendung: Wie oben. Die bleichende Wirkung wird durch die Essigsaure 

erhOht. 
Lavendelspiritus, Spiritus Lavandulae, 

wird entweder durch Destillation von Lavendelbliiten mit Alkohol oder durch Mischen 
von Lavendelol mit Alkohol hergestellt. Die Lavendelbliiten werden zerkleinert und vor 
der Destillation 24 Stunden mit Alkohol maceriert. Der Lavendelspiritus aus bl wird 
hergestellt, indem 3 Teile Lavendelol 747 Teile Weingeist und 250 Teile Wasser zu
sammengebracht werden. 

Anwendung: Wohlriechender Alkohol fUr kosmetische Verordnungen, Kopf
wassem u. dgl. 

Rosmarinspiritus, Spiritus Rosmarini, 
ein Destillat aus Rosmarinblattern, die man zunachst 24 Stunden mit Alkohol maceriert, 
ehe Dampf eingeleitet wird. 

Anwendung: Wie Lavendelspiritus. 

Propylalkohol, Alcohol propylicus, primarer Propylalkohol, Athylcarbinol, 
CHsCH2CH20H. 

Der primare Propylalkohol bildet sich in kleinen Mengen bei der alkoholischen Garung. 
Er wird aus dem Fuselol durch fraktionierte l!.estillation gewonnen. Farblose, fliichtige, 
leicht brennbare Fliissigkeit, die ahnlich wie Athylalkohol riecht und schmeckt. Siede
punkt 97,4°, spez. Gew. 0,8066 (15°). Mit Wasser ist er in jedem Verhaltnis mischbar, aus 
den Mischungen wird er durch manche Salze, wie z. B. Calciumchlorid abgeschieden. 

Isopropylalkohol, Alcohol isopropylicus, sekundarer Propylalkohol, Dimethyl. 
carbinol, CHsCH(OH)CHa 
wird durch Reduktion von Aceton mit Wasserstoff in statu nascendi gewonnen. In Amerika 
wird er aus Propylen hergestellt, das in den Gasen der Petroleum- und Erdgasquellen ent
halten ist. Farblose, fliichtige, leicht brennbare Fliissigkeit; Geruch und Geschmack 
alkoholahnlich. Siedepunkt 82°, spez. Gew. 0,7903 (15°), mit Wasser in jedem Verhaltnis 
mischbar. Er bildet mit Wasser ein Hydrat, dem das Wasser durch schwache wasserent
ziehende Mittel nicht genommen wird, und das sich auch durch Destillation nicht trennen 
laBt. Das Handelsprodukt besteht meist aus diesem Hydrat oder aus einem Gemisch des 
Hydrates mit noch weiteren Mengen Wasser. Das iiberschiissige Wasser kann dem Gemisch 
durch wasserentziehende Mittel, z. B. durch Kaliumcarbonat leicht entzogen werden. 

Beide Propylalkohole dienen als Losungsmittel wie Alkohol bei Herstellung von kosmeti
schen Mitteln. Zur Herstellung von Arzneizubereitungen diirfen sie nicht verwendet werden. 

Cetylalkohol, Alcohol cetylicus, Aethal, C16Ha30H, 
wird gewonnen durch Verseifen von Walrat (s. S. 445) mit alkoholischer Kalilauge. 
Auf Zusatz von Wasser scheidet sich der Cetylalkohol aus, wahrend das palmitinsaure 
Kalium gelost bleibt. Gereinigt wird das Produkt durch Umkrystallisieren aus Alkoho1. 
Farblose, glanzende Blattchen. Schmelzpunkt 49,5°. Unliislich in Wasser, loslich in Ather, 
Chloroform, Alkoho1. 

Wirkung und Anwendung: Wird mit Borsaure oder Talkum aa oder 1: 5 ge
mischt bei rauhen Handen, bei Ekzemen, Prurigo, Frost usw. a.ls Puder verwendet. 
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Glycerinum. 
Glycerin, Glycerinum, ein dreiwertiger Grenzalkohol, 

C3H 5(OH)s= CH20H -CH(OH) -CH20H, Trioxypropan, 
wird erhalt!;ln durch Spaltung der Fettsaureglycerinester (Glyceride), aUs denen aIle Fette 
und fetten Qle bestehen, bei der Herstellung von Seifen und bei der Gewinnung von Stearin
saure und Olsaure. Die Glycerinwasser del' Seifen- und Fettsaurefabriken werden nach 
Eindampfen mit iiberhitztem Wasserdampf abdestilliert, und das iibergetriebene Glycerin 
wird durch erneute Destillation mit Wasserdampf gereinigt. 

In neuerer Zeit wird Glycerin auch aus Zucker durch ein besonderes Garungsverfahren 
hergestellt. Schon bei del' gewohnlichen alkoholischen Garung entstehen kleine Mengen 
Glycerin. Bei dem neuen Verfahren, dem "Protolverfahren" laBt man Zucker in alkalischer 
Losung durch Hefe vergaren unter Zusatz von Natriumsulfit, wodurch die Bildung von 
Glycerin bedeutend erhoht wird. 

Es gibt verschiedene Handelssorten des Glycerin, wie Rohglycerin, raffiniertes, destil
liertes, doppelt destilliertes Glycerin. 

Das Glycerin des Arzneibuches ist ein reines, doppelt destilliertes Glycerin mit einem 
Gehalt von 86-90% Glycerin und 10-14% Wasser. Klare, farblose, sirupdicke, nicht 
fliichtige, siiB schmeckende Fliissigkeit von hohem spez. Gew. (1,225-1,235). In kleineren 
Mengen ist es bei gewohnlicher Temperatur geruchlos, groBere Mengen lassen einen schwachen 
eigenartigen Geruch erkennen. Nf~t Wasser, Alkohol, Alkohol-~ther ist es in jedem Ver
haltnis klar mischbar, nicht mit Ather, Chloroform und fetten Olen. Es liLBt sich ohne zu 
erstarren bis auf - 400 abkiihlen. 

Wirkung und Anwendung: Glycerin hat die Eigenschaft eine trockene sprode 
Haut geschmeidig zu machen, ohne daB sie wie nach Verwendung von Olen 
und Fetten fettig wird. Da aber unverdiinntes Glycerin durch sein starkes 
Wasseranziehungsvermogen leicht die Haut reizt, so solI man es zu diesem 
Zweck mit etwa 30% Wasser verdiinnen. Es spielt eine groBe Rolle bei der 
Herstellung kosmetischer Praparate, besonders fettfreier Hautcreme, in denen 
es neben seiner Wirkung auf die Raut auch das Eintrocknen dieser Praparate 
verhindert. 

Glycerinsalbe, Unguentum Glycerini, 
besteht aus Starkekleister, Glycerin, Traganth und ist eine zahe Salbe, die wegen ihres 
J;1.,ohen Glyceringehaltes nicht ganz reizlos ist. Bei Patienten mit einer ausgesprochenen 
Uberempfindlichkeit gegen Fette ist sie manchmal brauchbar. 

Glycerinmilch 
ist entweder eine Lanolin-Glycerin-Emulsion oder eine Mischung aus Zinkoxyd, frischem 
EiweiB und Glycerin. ' 

Glycerinsalbe nach UNNA. 

Rp .. Eucerin. anhydric. 20,0 
Glycerini . . . . 80,0 

SolI weniger reizen als die obige Glycerinsalbe. 

Glycerin -Honig- Gelee 
besteht aus Agar-Agar, destilliertem Wasser, Honig, Borsaure, Glycerin und Spiritus. 
Reizlos, zur Hautpflege. 

Boroglycerinsalbe, Unguentum Boroglycerini, 
besteht aus Glycerin, Borsaure, Lanolin und Paraffinsalbe. 

Glycerincreme 
ist ein Glycerin mit Zusatz von Traganthschleim, durch den die Reizwirkung des Glycerins 
herabgesetzt wird. 

Glycerolatum aromaticum (K. HERXHEIMER). 
Traganth 4 Teile, Aceton 30 Teile, Glycerin 46 Teile, Aq. destillat 18 Teile, Parfiim 

4 Teile. Das Praparat ist durchsichtig, hell, leimartig. Losliche und unlosliche Arznei
mittel k6nnen zugesetzt werden. 
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Antiphlogistine, AntithermaIin, 
ist eine pastenartige Mischung aus etwa gleichen Teilen gegliihtem natiirlich vorkommenden 
Aluminium-Magnesiumsilicats und Glycerin mit geringen Zusatzen von Borsaure, Salicyl
saure, Jod, Pefferminz-, Gaultheria- und Eucalyptusol, hellgraue, homogene Masse. 

W irkung: Erzeugt eine lokale Hyperamie. 
Anwendung: Bei Zellgewebsentziindungen, Furunkel usw. als Ersatz fiir 

Breiumschlage. Die vorher im Wasserbade angewarmte Paste wird messer
riickendick aufgestrichen und mit einer Lage Watte bedeckt. 

Hersteller: Kade-Denver & Co., Berlin-Wilmersdorf. 

Ather, Chlorathyl. 
Ather, Aether sulfuricus, Athylather, DiathyIather, C2Hs ' 0 . C2Hs• 

wird durch Destillation von Athylalkohol mit konzentrierter Schwefelsaure gewonnen und 
trug friiher den falschen Namen "Schwefelather", weil man irrtiimlich Schwefel als 
Bestandteil des Athers annahm. Der fiir pharmazeutische Zwecke verwendete Ather unter
liegt der Branntweinsteuer. 

Athylather ist einefarblose, leicht bewegliche, eigenartig riechende, brennend schmeckende 
¥,liissigkeit. Spez. Gew. 0,720 bei 15°. Siedepunkt 34,9°. L~!3ht und Luft wirken auf 
Ather zersetzend ein unter Bildung vpn Wasserstoffsuperoxyd, Athylperoxyd und anderen 
Stoffen. Er ist sehr leicht entziindlich und verbrennt mit leuchtender Flamme. Er ver
dampft auf der Haut unter Erzeugung von Kaltegefiihl. Die Atherdampfe sind schwer, 
sinken zu Boden und konnen sich dort langere Zeit aufhalten. Sie bildeg mit der atmo
spharischen Luft ein explostves Gemisch. Daher ist beim Hantieren mit Ather die groBte 
Vorsicht am Platze. 1 Teil Ather lost sich in 13 Teilen Wasser, andererseits nehmen 60 Teile 
y'"ollkommen alkoholfreier Ather 1 Teil Wasser auf. Bei Gegenwart von Alkohol nimmt 
Ather mehr Wasser auf. Mit Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, atherischen und 
fetten Olen ist er in jedem Verhaltnis mischbar .. Er ist ein ausgezeichnetes Losungs
mittel fiir Fette, Harze und Paraffin. 

Wirkung und Anwendung: Ather wird zur Entfernung von Firnissen, Salben 
und Pflasterresten von der Haut gebraucht, wobei er sich als reizlos erweist. 
Ferner gebraucht man ihn besonders mit Alkohol gemischt als Losungsmittel 
fiir verschiedene Arzneimittel, z. B. Teere, Sublimat usw. 

Bei Rosacea und Lupus erythematosus stiindlich betupfen mit: 

Rp. Ather. 
Alkohol. absolut. aa . . . . . . 25,0 

Atherweingeist, Spiritus aethereus, Hoffmannstropfen. 
Hergesteilt durch Mischen von 10 Teilen Ather und 30 Teilen Weingeist, spez. 

Gew. 0,805-0,809. 
Anwendung: Hauptsachlich als Losungsmittel fiir dermatologische Arznei

mittel ebenso wie Ather. 

Athylchlorid, Aethylium chloratum, Aether chloratus, Chlorathyl, Mono
chlorathan, C2HsCl. 
wird dargestellt durch Eillwirkung von Chlorwasserstoff auf Alkohol. Man erhitzt entweder 
ein Gemisch von Alkohol und rauchender Salzsaure unter Druck auf 150° und destilliert 
dann, oder man leitet Chlorwasserstoffgas in Alkohol, der die Halfte seines Gewichtes Zink-
9.hlorid ge16st enthalt, zuerst unter Kiihlung, spater unter Erwarmung. Das iibergehende 
Athylchlorid wird wie ein Gas gewaschen, getrocknet und schlieBlich durch starke Abkiihlung 
verdichtet. 

1m Handel ist das' Athylchlorid in kleineren und groBeren Ampuilen, deren sehr 
feine Offnung durch einen Schraubendeckel aus Metall oder durch einen mit Hebel ver
sehenen Klappdeckel, der sich automatisch schlieBt, verschlossen ist. Klare, farblose, 
auBerst leicht fliichtige, leicht bewegliche Fliissigkeit, spez. Gew. 0,92, Siedepunkt 12 bis 
~.2,5°, von atherahnlichem Geruch. Es ist in Wasser wenig loslich, mischbar mit Alkohol, 
Ather, Chloroform, atherischen und fetten Olen . .Angeziindet brennt es mit griingesaumter 
Flamme. 

Handbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 27 
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Wirkung und Anwendung: Wird hauptsachlich als Kalteanastheticum be
nutzt. Durch die leichte Verdunstung wird Kalte frei, die die Gewebe, auf welche 
man einen Ohlorathylstrahl leitet, zum Gefrieren bringt. Kleinere chirurgische 
Operationen lassen sich in dem gefrorenen Gewebe schmerzlos ausfiihren. In 
der Derrnatologie verwendet man es zur Behandlung des Lupus erythematosus, 
von Furunkeln, Warzen usw., die inan taglich mehrmals gefrieren lliEt. 

Formaldehyd. 

Formaldehyd, 
. ,;,;H 

OH20 oder HO(O 
bildet sich, wenn man ein Gemenge aus Methylalkoholdampf und atmospharischer Luft 
iiber gliihende Kupfer- oder Platinspiralen leitet. Es ist bei gewohnlicher Temperatur 
ein eigentiimlich stechend riechendes Gas, das in Wasser sehr leicht loslich ist. Formal
dehyd polymerisiert sich leicht zu Paraformaldehyd (Paraform). 

Formaldebydlosung, Formaldebyd solutus, Formol, Formalin, 
eine wasserige Losung mit. 35% Formaldehyd. Klare, farblose, stechend riechende Fliissig
keit. Sie reagiert Lackmus gegeniiber entweder neutral, oder es rotet dasselbe schwach, 
weil Sp1p'en von Ameisensaure zugegen sind, die durch Oxydation von Formaldehyd ent
stehen. Die Formaldehydlosung enthalt auBer gasformigem Formaldehyd auch das Hydrat 
CHs(OH)s, nicht fliichtige polymere Hydrate und etwa 12-15% Methylalkohol. Das 
wortgeschiitzte Formalin-"Soheriny" enthalt 40 % Formaldehyd. 

Wirkung: Starkes, desodorierendes Desinfiziens, .!tzmittel, auBerliches Anti
hydroticum. 

Anwendung: Rein .zur .!tzung von Warzen und spitzen Kondylomen. Da 
die .!tzungen bei unverletzter Epidermis schmerzhaft sind, empfiehlt es sich 
die Stellen vorher mit einer 2-5%igen Oocainlosung zu bepinseln. Gegen 
Hyperidrosis der Hande und FiiBe entweder rein (Pinselung) oder als 10 bis 
20 bis 30%ige wasserige Verdiinnung. Auch bier wegen der Schmerzhaftigkeit 
nur aufpinseln, wenn keine wunden Stellen vorhanden, sonst diese erst 
zum Abheilen bringen. Gegen SchweiBabsonderungen baufig als Salben und 
Spiritus benutzt: 

Formalinsa'lbe UNNA. 

Rp. Formalin . . . . . 10,0-20,0 
Vaselin. flav. . . . • . . 10,0 
Adip. Lanae •. . • . . 20,0 

Formalinspiritu8. 
Rp. Formalin. . .• 10,0-40,0 

Acid. salicyl. 
Camphor. trit. aa .. 3,0-5,0 
Spirit. ad . . . . . . . 200,0 

Auch als 5°/oige iiberfettete Seife und fliissige und weiche alkoholische Kali-
Formalinseifen (s. u.) bei Hyperidrosis, Seborrhoea oleosa und Perniones. 

FormaldehydseifenlOsung, Liquor Formaldebydi saponatus. 
Eine Mischung von Formaldehydlosung, Weingeist und Kaliseife, hergestellt durch 

ein einfaches Mischen der Bestandteile. 

Formaldebydsalbe 8%, Unguentum Formaldebydi, Fu8scbwei8salbe. 
50,0 Sapo medicatus plv. werden in einem gut geschlossenen GefaB im Dampfbad in 

300,0 Formaldehyd solut. gelost. Dann gibt man eine geschmolzene Mischung aus 100,0 
Adeps Lanae anhydricus, 510,0 Sebum, 200,0 Vaselin. flav., 10,0 Acid. salicyl. hinzu. Das 
Gemisch wird so lange geschiittelt, bis es zu erstarren beginnt, dann werden hinzugefiigt 
5,0 01. Gaultheriae oder 5,0 Thymol (in Spiritus gelost). 

Formaldebydkiihlsalbe, Unguentum Formaldehydi refrigerans (nach UNNA) 
besteht aus 10-20,0 Formaldehydlosung, 20,0 wasserfreiem Wollfett und 10,0 Vaselin. 

Paraform, Paraformaldehyd, Polyoxymethylen, Trioxymetbylen. 
Wird Formaldehydlosung unter Zusatz von etwas SchwefeIsaure erhitzt, so erhalt n:;tan 

Polyoxymethylen, das aus verschiedenen Polyformaldehyden besteht, die sich in ihrer 
Loslichkeit in Wasser voneinander unterscheiden. Dieses Gemisch ist das Paraform
aldehyd des Handels. Es ist ein weiBes, undeutlich krystalIinisches Pulver, bei gewohnlicher 
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Temperatur geruchlos, baim Erhitzen stark nach Formaldehyd riechend. Es lost sich bum 
in Wasser, Alkohol und Ather, ist aber loslich in Laugen, Ammoniak und in warmen ver
diinnten Sauren. 

W irkung und Anwendung: Wie Formaldehyd. 5-10°/ oiges Paraformkollodium 
wird von UNNA zur Xtzung spitzer Kondylome und weicher Naevi benutzt, 
von MENSE zur Behandlung von Psoriasis palmaris und plantaris. 

Amyloform, 
ein durch Einwirken von Formaldehyd auf Starke hergestelltes weiBes geruchloses Pulver, 
das wohl in Wasser noch quellbar, aber keinen Kleister mehr gibt. Beirn Erhitzen mit ver
diinnten Sauren und Alkalien wird Formaldehyd abgespalten. Streupulver. 
. Hersteller: L. W. Gans A.G., Oberursel. 

Formoform, 
ein Gemisch von Paraform (10%) mit Talkum. Gegen Hyperidrosis. 

Hersteller: Krewel & Co., Koln a. Rh. 

Dextroform, Dextrinoform, 
Verbindung von Dextrin mit Formaldehyd, wahrscheinlich hergestellt durch Eindampfen 
einer konzentrierten Dextrinlosung mit Formaldehydlosung. WeiBes, in Wasser lo!!liches 
Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Wundantisepticum. 
Hersteller: L. W. Gans A.G., Oberursel. 

Glutol SCHLEICH (Glutoform), Formaldehydgelatine, 
eine Gelatine, die durcn Einwirkung von Formaldehyd in Wasser unloslich gemacht wird. 
WeiBes, in kaltem Wasser unlosliches Pulver, in Wasser beirn Erhitzen unter Druck loslich. 
Losung gelatiniert beim Erkalten. 

Wirkung und Anwendung: Formaldehyd abspaltendes Trockenantisepticum. 
Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

Formaldehyd-Casein 
wird hergestellt durch Einwirkung von Formaldehyd auf Casein. Geruchloses, fast geschmack
loses gelbliches Pulver, in verdiinnten Sauren langsam loslich, wird aus diesen Losungen 
durch Natronlauge wieder abgeschieden. 

Wirkung und Anwendung: Wundantisepticum. 
Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 

Formicin, Formaldehydacetamid, CHaCONH· CHaOR, 
wird dargestellt durch Erwarmen von Acetamid mit Formaldehyd oder Paraformaldehyd. 
Schwach gelblich gefarbte, sirupartige Flussigkeit. Mit Wasser, Alkohol, Glycerin mischbar, 
nicht mit Ather. 33% Formaldehyd. Schon bei einer Temperatur von 25° spaltet sich 
Formaldehyd abo 

.Wirkung und Anwendung: In 2-5%iger Losung zur Behandlung von Ge
schwiiren. 

Hersteller: Kalle & Co., Biebrich a. Rh. 

Empyroform, 
ein Kondensationsprodukt aus Holzteer und Formaldehyd stellt ein graubraunes, trockenes, 
nicht hyg):"oskopisches Pulver dar, welches in Wasser unloslich, sich dagegen in Aceton, 
Alkohol, Ather, kaustischen Alkalien und Chloroform leicht lost. Der schwache nicht mehr 
an Teer erinnernde Geruch, der dem Mittel anhaftet, verschwindet in Salben und Tinkturen 
vollstandig (SKLAREK). 

Wirkung: Desinfizierend, juckstillend, austrocknend; bei akuten und chroni
schen Ekzemen, parasitaren Erkrankungen, Psoriasis, Lichen ruber, Prurigo. 

Anwendung: Als l°/oige ChloroformlOsung, als 1-100/~ige Salbe, als 5 bis 
15%ige Trockenpinselung. Als Firnis 5-100/oig gelOst in Chloroform und 
Benzoetinktur zu gleichen Teilen; als Streupulver rein oder mit Zinkoxyd und 
Amylum. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
27* 
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Sudol, 
FuBschweiBmittel ana 65% Wolliett, 15% Glycerin, 15% Paraffinsalbe, 3% Formaldehyd 
und 2% Gaulheriaol. 

Hersteller: Sudol G. m. b. R., Berlin-Charlottenburg, 

Hexamethylentetramin, Hexamethylentetraminum, Urotropin, (C~)6N4' 
erhalt man, wenn man Formaldehydiosung mit Salmiakgeist stark alkalisch macht und 
im Wasserbade verdunstet. Es bleibt ein weiBer, krystallinischer, in Wasser sehr leicht 
loslicher Riickstand. 1m groBen wird eS dargestellt durch tTherleiten von Ammoniak iiber 
erwarmtes Paraformaldehyd und Umkrystallisieren des Kondensationsproduktes aus 
Alkohol. Farbloses, krystallinisches Pulver ohne Geruch, Geschmack sii.Blich, nachher 
bitter. Beim Erhitzen verfliichtigt es sich ohne zu schmelzen. Angeziindet verbrennt eS 
mit schwach leuchtender Flamme. Es lost sich in 1,5 Teilen Wasser und in 10 Teilen .Alkohol. 
Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier sehr schwach und ist in der Kalte bestandig. 
Erwarmt man eine saure Losung, so bildet sich Formaldehyd und .Arnmoniak. 1m Korper 
spaltet es Formaldehyd ab, allerdings am besten in sauren Medien. . 

Wirkung: Internes Antisepticum. 
Anwendung: Hauptsachlich in der Urologie als Desinfiziens der Harnwege; 

in der Dermatologie gibt man es bei tiefen Trichophytien, Herpes zoster, inter
triginosem Ekzem der Sauglinge, Erysipel. Fiir Erwachsene 2-3mal tag!. 
0,5 bis 1,0 in Wasser gelOst nach dem Essen. Kinder 2--6mal je nach dem 
Alter 0,25 g. Zur intramuslrularen und intravenosen Einspritzung dienen 4O%ige 
sterile Losungen in Ampullen zu 5 ccm. Am besten gibt man 5-10 ccm 
intravenos. . 

Hersteller des wortgeschiitzten "Urotropins": Schering-Kahlbaum A.G., 
Berlin. 

Handelsform: OP mit 20 Tabletten zu 0,5 g. OP mit 5 Ampullen zu 5 ccm 
40o/oige sterile Losung. . 

Urotropin-Neu = Helmitol, 
ist eine Verbindung von .AnhydromethylencitroneDaaure mit Hexamethylentetramin. 

Hersteller: Wie oben. 

Chromoform., 
eke Verbindung der Dichromsaure mit Methylhexamethylentetramin, wird dargestellt 
durch Umsetzen von Salzen des Methylhexamethylentetraminhydroxyds mit Natrium
dichromat. Orangerotes, krystallinisches Pulver, leicht loslich in heiBem Wasser, in kaltem 
nur zu etwa 3%. Schwer loslich in Alkohol. Die wasserige Losung spaltet beim Erwarmen 
oder bei Zusatz von Sauren oder Laugen Formaldehyd abo 

W irkung: Desinfizierend, desodorierend, schweiBbeschrankend. 
Anwendung: Als Chromoform-SchweiBpuder gegen SchweiBabsonderung. 
Herstelter: Dr. K. H. Schmitz, Breslau VII. 

Chloralhydrat. 
Chloralhydrat, Chloralum hydratum, Triehloraldehydhydrat, CCIaCHO + ~O, 

wird dargestelIt, indem man zu Chloral (Trichloraldehyd, CCIsCH(OHh), Wasser bringt, wobei 
dasselbe unter .erheblicher Selbsterwarmung vom Chloral unter Bildung von Chloralhydrat 
auigenornmen wird. Farblose, bei 50---510 schmelzende Krystalle von stechendem Geruch 
und schwach bitterem, atzenden Geschmack. Sie losen sich leicht in Wasser, Alkohol und 
Ather, weniger in fetten Olen und Schwefelkohlenstoff. Mit Campher verrieben gibt es 
eine olige Fliissigkeit. Bei 96-980 beginnt es' unter Zerfall in Chloral ~d Wasser zu ~ieden 
und verfliichtigt sich vollstandig. Durch Kali- und Natronlauge Wlrd es unter Bild~ng 
von Chloroform und .Alkaliformiat zerlegt. In wasseriger Losung spaltet es allmahlich 
Chlorwasserstoff abo Die Losungen miissen daher stets kalt und frisch hergestellt werden. 
In alkoholischer Losung bildet sich allmahlich Chloralalkoholat. 

Wirkung: Chloralliydrat, das hauptsachlich als Schlafmittel verwendet wird, 
gibt man in. der Dermatologie als Zusatz zu Haarwassern und in Losungen 



Chloralhydrat. Aceton. 421 

gegen Hautjucken. Ortlich wirkt Chloralhydrat stark reizend. In sti1rkeren 
Konzentrationen als Salbe oder Umschlii.ge a.uf die Ra.ut gebracht, ruft es 
schmerzhafte R6tungen und Blasenbildungen und auf Wunden einen ober
flachlichen Atzschorf hervor. 

4nwendung: Reine L6sungen oder mit Zusii.tzen als Kopfwasser. 
Rp. Chloral. hydrat. • 

Aq. destillat. 
Spirit. aa ad . . 
D. S. Kopfwasser. 

Zu juckstillenden Salben:. 

Captol, 

Rp. Chloral. hydrat. 
Camphor. trit. 
Menthol. aa. . 
Vaselin. ad . • 

5,0 

100,0 

5,0 
50,0 (NEJSSER.) 

ein Kondensationsprodukt von Chloral und Gerbsaure. Zu einer heiBen wasserigen Liisung 
von Tannin wird Schwefelsaure gegeben und nach Abscheidung des Tannins eine konzen
trierte Liisung von Chloralhydrat. Das Ganze wird bis zur Bildung einer Paste erhitzt. Der 
Niederschlag wird abfiltriert, gewaschen und getrocknet. Graubraunes, amorphes Pulver, 
das in heiBem Wasser liislich ist, beim Erkalten aber zum Teil sich wieder abscheidet. In 
Alkohol ist es leicht liislich. Die wasserige Liisung gibt mit Eisenchlorid eine olivgriine 
Farbung, die auf Zusatz von Salzsaure wieder verschwindet. 

Wirkung: Antiparasitii.res und sekretionsbeschrankendes Mittel bei der 
Seborrhoea capitis (EIOHHOFF). 

Anwendung: 1-20f0ige alkoholische CaptoIl6sung. Captolflecke in der Wasche 
lassen sich durch verdiinnte Salzsaure oder durch OxaJsaure entfernen. 

Rp. Captol 
Oaptol-Haarwa88er. 

Chlorali hydrati 
Acidi tartarici aa . 1,0 
Olei Ricini . . . . 0,5 
Spiritus diluti. . . 100,0 
Parfiim ad libitum. 

Ein Oaptolha(llt'wa8ser nach EIOHHOFF wird von Ferd. Miihlens, K6ln a. Rh. 
hergestellt. . 

Rp. Captol 
Oaptolpomai1e. 

Acidi tartarici aa . 
Lanolini .... . 
Vaselini .... . 
Parium ad libitum. 

Aceton. 

2,0 
5,0 

90,0 

Aceton, Acetonum, Dimethylketon, Propanon, Spiritus pyroaceticus, Essiggeist, 
CHa . CO . CHa, 
entsteht bei der Trockendestillation vieler organischer Stoffe, besonders der Kohlenhydrate 
und des Holzes und ist deshalb im Holzessig enthalten. Es entsteht auch durch Erhitzen 
von essigsauren Salzen und aus Zuckerarten durch eine besondere Garung (Acetongarung). 
Das Acetonum purissimum des Handels ist nicht viillig rein, es enthalt noch kleine Mengen 
von Methylacetat, Methylalkohol und anderen Verbindungen. Aceton ist eine leicht ent· 
ziindliche, eigenartig atherisch riechende Fliissigkeit, yon spez. Gew. 0,797-0,800 (15°), 
Siedepunkt 56°. Es mischt sich mit Wasser, Alkohol, Ather, Chloroform, Fetten und athe· 
rischen Olen. 

Wirkung und Anwendung: Gutes Losungsmittel fur eine Anzahl von organi
schen Heilmitteln, wie Acidum pyrogallicum, Cignolin usw. 
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Ameisensaure. 
Ameisensaure, Acidum formicicum (formicarum), Hydrocarbonsaure, HCOOH, 

findet sich im freien Zustande in den Ameisen (Formica rufa), in den Fichtennadeln, im 
Terpentin, im Honig usw. 1m. groBen wird die Ameisensaure aus Kohlenoxyd gewonnen, 
das man durch Verbrennen von Kohle bei beschrii.nktem Luftzutritt erzeugt und iiber 
erhitzten Natronkalk leitet, wobei sich ameisensaures Natrium bildet, aus dem die Ameisen
saure durch Salzsaure oder Schwefelsaure in Freiheit gesetzt wird. Auch durch Einleiten 
von Kohlenoxyd in stark erhitzte Natronlauge erhalt man ameisensaures Natrium. Farb
lose, vollig fliichtige, schwach rauchende, stechend sauer riechende Fliissigkeit; erstarrt 
bei etwa 0° krystallinisch und schmilzt dann bei + 8,5°. Die Ameisensiiur6 des Arznei
buches ist eine wasserige Losung von Ameisensaure mit 24-25% HCOOH. Auch diese 
bildet eine klare farblose Fliissigkeit von stechendem Geruch, stark saurem Geschmack 
und ist beim Erhitzen fliichtig. Mit Wasser und Alkohol mischbar. 

Wirkung: Ameisensaure greift die Haut stark an. 
Anwendung: Als 5-100foiger Zusatz zu Kopfwassem zur Anregung des 

Haarwuchses, besonders bei Alopecia areata. Wird auch eingespritzt ala 
unspezifisches Reizmittel verwendet. 

Dermotherma 
ist eine Seifensalbe mit Ameisensaure, Milchsaure, Campher, Menthol, Thymol, Extr. 
Arnie. u. Extr. Capsic. fluid. 

Anwendung: Bei Pernionen, bei kalten Handen und FUSen. 
Hersteller: Luitpold-Werk, Miinchen 41. 

Essigsaure. 
Essigsaure, Xthansaure, CHaCOOH, 

bildet sich bei der trockenen Destillation des Holzes, durc!} Oxydation des Xthylalkohols 
bei der Essiggarung und durch chemische Oxydation von Athylalkohol und Acetaldehyd. 
Die Hauptmengen der E~~igsaure werden aus Holzessig gewonnen, indem man aus diesem 
durch Neutralisieren mit Atzkalk und Eindampfen zuerst Calciumacetat herstellt, dieses mit 
konzentrierter Schwefelsaure oder Salzsaure erhitzt und abdestilliert, wobei man zunachst 
eine rohe Essigsaure erhalt. Diese wird durch Destillation in Kolonnenapparaten gereinigt 
und konzentriert. Chemisch reine Essigsaure erhalt man durch Destillation der unreinen 
Produkte unter Zusatz von Kaliumpermanganat, wodurch die Verunreinigungen oxydiert 
werden. In gleicher Weise wie aus Holzessig wird auch aus Garungsessig (aus Alkohol) 
Essigsaure gewonnen. Nach neuerem Verfahren wird Alkohol zu Acetaldehyd und dieser 
durch Sauerstoff zu Essigsaure oxydiert. Der Acetaldehyd wird auch jetzt anstatt aus 
Alkohol aus Acetylen hergestellt, so daB die Essigsaure jetzt vollstandig synthetisch aus 
Calciumcarbid gewonnen wird. . 

Essigsaure, Eisessig, Acidum aceticum, Acidum aceticum concentratum, 
Acidum aceticum glaciale, 
fast wasserfreie Essigsaure mit einem Gehalt von 96--100° CHaCOOH. Farblose Fliissig
keit, Erstarrungspunkt je nach dem Gehalt an Wasser 9,5-16,7°. KIar mischbar mit Chloro
form oder Terpentinol. 

Wirkung: Konzentrierte Essigsaure wirkt auf Haut und Schleimhaute atzend. 
Anwendung: Rein zum A.tzen von Warzen, Papillomen, Hiihneraugen, haufig 

mit Zusatz von 10% Salicylsaure. 

Verdiinnte Essigsaure, Acidum aceticum dilutum, 
wasserige Losung von 30% reiner Essigsaure. Zur Herstellung werden 100 Teile Essigsaure 
von 96% mit 220 Teilen Wasser verdiinnt. 

Wirkung: Chitinlosend, daher zur Beseitigung der Nisse von Kopf- mid 
Filzlliusen. Juckstillend, keratolytisch. Bleichend, daher bei Mitessem an
gewendet. Adstringierend und blutstillend. 

Anwendung: Zur Lausebehandlung 3-6%ige Losungen in Wasser, ebenso 
zur juckstillenden und bleichenden Behandlung. 
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Essig, Acetum, 
sind Essigsaureliisungen mit einem Gehalt von 3,5-5% Essigsaure, die man entweder 
durch Essiggarung alkoholischer Fliissigkeiten (Garungsessig) oder durch Verdiinnen von 
reiner Essigsaure, Kunstessig, erhalt. . 

Essig, ist nach dem Arzneibuch ein durch Essiggarung oder durch Verdiinnen von 
Essigsii.ure mit Wasser hergestellter Essig mit einem Gehalt von 6% Essigsaure; klare farb
lose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von saurem Geruch und Geschmack. Er muB klar 
sein und darf vor allem keine Essigalchen enthalten. 

W irkung: Wie verdiinnte Essigsaure. 
Anwendung: Anstatt del' Verdiinnungen del' Acidum aceticum dilutum zu 

oben angefUhrten arzneilichen Zwecken kann man Essig verwenden. 
UNNA hat eine ganze Anzahl von dermatologischen RezeptvorschL'iften 

unter Benutzung von Essigsaure angegeben. 

Kuhlsalbe mit Essigsaure. 
Rp. Adip. Lanae 

Acid. acetic. dil. 
Adip. benzoati 
aa part. aequo 

Glycerinpaste mit Essigsaure. 
Rp. Glycerini. . . . . . . . 5,0 

Acid. acetic. dil.. . . . . 7,0 
Kaolini .. _ . . . . . 9,0 

Paste gegen Mitesser. 
Rp. Acidi acetici diluti. . . . 2,0 

Glycerini. . . . . . . . 3,0 
Boli albae . . . . . . . 4,0 

Essigsauresalbe. 
Rp. Adip. Lanae. . . 

Acid. acetic. dil. . 
Adip. benzoati. 
Kaolini 

6,0 
7,0 
2,0 
6,0 

Schwefelsalbe mit Essigsaure. 
Rp. Adip. Lanae. . . 6,0 

Acid. acetic. dil. . 7,0 
Adip. benzoat.. 6,0 
SuIfuris praec. 2,0 

Roher Holzessig, Acetum pyrolignosum crudum, 
ist das bei der trockenen Destillation des Holzes erhaltene wasserige Destillat. Es soli 
mindestens einen Gehalt von 6% Essigsaure haben. Braune, nach Teer und Essigsaure 
riechende saure Fliissigkeit, aus der sich beim Aufbewahren teerartige Stoffe an den Wanden 
der GefaBe abscheiden. Seine wichtigsten Bestandteile sind Essigsaure, Methylalkohol, 
Aceton, Furfurol, Phenole und empyreumatische Stoffe. 

Gereinigter Holzessig, Acetum pyrolignosum rectificatum. 
Roher Holzessig wird der Destillation unterworfen bis 80% iibergegangen sind. Gelb

liche, nach Teer und Essigsaui:e riechende saure Fliissigkeit mit 5-5,4% Essigsaure. Der 
gereinigte Holzessig enthalt die gleichen Bestandteile wie der rohe, nur erheblich weniger 
Teerstoffe und auch weniger hiihere Homologe der Essigsaure. 

Wirkung: Roher ,und gereinigter Holzessig wirken adstringierend und des
infizierend. Del' ungereinigte Holzessig scheint wirksamer zu sein, jedoch laBt 
sich seine Benutzung in del' Heilkunde nicht immer durchfiihren. 

Anwendung:'Zu Umschlagen und zum Verbinden iibelriechender, stark ab
sondernder Wunden 10-20,0 : 100,0 Wasser. Ais Lausemittel unverdiinnt wie 
Sa badillessig. 

Monochloressigsaure, Acidum monochloraceticum, CH2ClCOOH. 
In zum Sieden erhitzte wasserfreie Essigsaure wird im Sonnenlicht oder unter Zusatz 

von J od trockenes Chlor eingeleitet, bis das Gewicht der Essigsaure um mehr als die HaIfte 
zugenommen hat. Das Reaktionsprodukt wird erhitzt und wiederholt fraktioniert destilliert. 
Die bei 180-188° iibergehenden Anteile erstarren in der Kalte zu Krystallen, die aus sieden
dem Benzol umkrystallisiert werden kiinnen. Farblose, leicht zerflieBliche, rhombische 
Tafeln oder aus feinen Nadeln bestehcnde Krystallmassen, in der Kalte fast geru?hlos, 
erwarmt, von unangenehmem, zu Tranen reizendem Geruch. In Wasser, Alkohol und Ather 
liislich, Schmelzpunkt etwa 62-63°. 

Trichloressigsaure, Acidum trichloraceticnm, CClaCOOH, 
wird durch Oxydation von Chloralhydrat mit rauchender Salpetersaure dargestellt, farblose, 
leicht zerflieBliche, rhomboedrische Krystalle, Schmelzpunkt ungefahr 55°, Geruch schwach 
stechend, in Wasser, Alkohol und Ather liislich. 
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Wirkung: Beide Verbindungen haben arzneilich die gleiche Verwendung 
als .1f.tzmittel bei Warzen, Hiihneraugen, Papillomen. Die Trichloressigsaure 
ist die gebrauchlichere Verbindung. 

Anwendung: Entweder wird die reine Substanz mit einem Glasstabchen auf 
die zu veratzenden pathologischen Bildungen gebracht, oder es wird eine 20 bis 
500joige Losung aufgepinselt. 

Stearinsanre. 
Stearinsaure, .Acidum stearinicum, C17H3SCOOH, 

auoh kurz Stearin genannt, findet sich als Glycerinester in den festen und halbfesten Fetten, 
in kleiner Menge auch in Olen. Es wird gewonnen durch Zerlegung der Fette duroh Destil
lation mit iiberhitztem Wasserdampf, oder duroh Verseifung mit wenig Calciumhydroxyd 
oder mit Sohwefelsaure und anderen Sauren in DruokgefaBen. Auoh spaltet man zur Stearin
sauregewinnung Fette mit Fermenten. Reine Stearinsaure, Acidum stearinicum purissimum 
erhalt man durch wiederholtes Umkrystallisieren der Stearinsaure aus Alkohol. 

Die Stearinsaure des Randels ist nicht reine Stearinsaure, sondern enthalt nooh Palmitin
saure, andere feste Fettsauren und auoh Oxydstearinsaure. Sie bildet weiBe, harte, geruoh
und geschmacklose, auf dem Bruch kiirnig krystallinische, fettig anzufiihlende Massen 
oder ein weiBes Pulver. Der Schmelzpunkt ist abhangig von der Reinheit. Schmelzpunkt 
der reinen Stearinsaure 69,3°, der Stearinsaure des Randels 5~65°. Sie ist unliislioh in 
Wasser, liislioh in ej;wa 50 Teilen Alkohol 90%ig, reiohlioher in koohendem AlkohoI, ferner 
in Ather, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff. Mit Alkalioarbonat- und Alkali
hydroxydliisungen bildet sie Alkalisalze, Seifen. 

Anwendung: Wird ahnlich wie weiBes Wachs zu Salben, Ceraten u. dgl. 
zugesetzt. Die Ammoniakseifen der Stearinsaure bilden eine sehr voluminose, 
stark Wasser aufnehmende, salbenartige wasserlosliche Masse, die auch zur 
Herstellung fettfreier Hautcreme dient. 

Stearinpaste, Steral, nach SCHLEICH. . 
Stearinsii.ure wird auf dem Wasserbade gesohmolzen, langsam Liquor Ammonii caustici 

zugesetzt und dann von Abheben vom Wasserbade solange geriihrt, bis eine breiartige 
Erstarrung erfolgt ist. 

Milchsam'e. 
Milchsaure, .Acidum laetieum, Garungsmilchsaure, lthylidenmilchsaure, 

a-Oxypropionsaure, CHa . CH(OH) . COOH, 
entsteht aus Zuokerarten durch Milohsauregarung, die von dem' Bacillus Acidi lactici Hueppe 
und von anderen Bakterien hervorgerufen wird. 

Zur Bereitung der Milchsaure wird Rohrzucker und Weinsaure in siedendem Wasser 
geliist und einen Tag sioh selbst iiberlassen, woduroh der Rohrzucker in Invertzuoker (Ge
menge von Glucose und Fruktose) iibergefiihrt wird. Der Mischung wird dann saure Milch 
zugegeben, in weloher etwas alter Kase gleichmaBig verteilt ist. Zur Bindung der sich bilden
den Milohsaure wird Caloiumoarbonat zugegeben. Die Misohung bleibt unter iifterem Um
riihren 8 Tage bei 35-45° stehen. Das Calciumlaktat scheidet sich in Krusten ab, die 
gesammelt und in Wasser umkrystallisiert werden. Das so gereinigte Salz wird durch 
Schwefelsaure umgesetzt. Man dunstet dann die vop. Calciumsulfat abfiltrierte Fliissig
keit bis zur Sirupdicke ein. Der Sirup wird dann mit Ather ausgezogen, und die atherische 
Liisung, die reine Milchsaure enthalt, wird abermals zu einem Sirup eingedampft. 

Die Milchsaure des Arzneibuches ist eine klare, farblose oder sohwach gelbliohe, fast 
geruchlose, sirupdick~, rein sauer sohmeokende hygroskopisohe Fliissigkeit, leioht liislich in 
Wasser, Alkohol undAther, nicht liislich in Benzin, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Auf 
dem Platinblech erhitzt, verbrennt sie mit nicht leuohtender Flamme ohne zu verkohlen. Die 
Garungsmilohsaure ist ein optisoh inaktives Gemisch von Links- und Reohtsmilchsaure. 
Da bei der Milohsauregarung meist etwas mehr Reohts- als Linksmilchsaure entsteht, so 
kann die Garungsmilchsaure auoh schwach rechtsdrehend sein. Das Arzneibuch laBt eine 
Milohsaure mit einem Gehalt von etwa 75% Milchsaure und 15% Milchsaureanhydrid ver
wenden. Diese Milchsaure hat ein spez. Gew. von 1,21-1,22. 

Wirkung: Atzmittel. Innerlich bei manchen juckenden Hautkrankheiten, 
bei denen Zusammenhange mit dem Verdauungsapparat naheliegen. 
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Anwendung: 500f0ig zur Atzung 
diphtherischer Belage, zur Entfernung 

tuberkuloser Schleimhautaffektionen, 
von Warzen und Schwielen. 

Rp. Acid. salicyl. 
Acid. lactici. . . . 
Collodii elastici . . 
S. Zum Aufpinseln. 

1,0 
0,6 

ad 10,0 

lnnerlich bei Kindern, je nach dem Alter 3-10 Tropfen pro die in etwas Zuckerwasser, 
bei Erwachsenen bis 1,5 g pro die. 

Weinsaure. 
Weinsame, Acidum tartaricum, Weinsteinsaure, Rechtsweinsaure, 

[OH(OH)OOOH]2' die rechtsdrehende Form der Dioxybernsteinsaure, 
kommt weit verbreitet in der Natur vor, teils frei, teils an. Kalium oder Calcium gebunden 
in Friichten, Wurzeln, Blattern usw. Die Weinbeeren und Tamarinden sind besonders 
reich an Weinsaure. Zur Darstellung kocht man Weinstein (saures weinsaures Kalium) 
mit Wasser und Calciumcarbonat (Kreide), wodurch sich schwer liisliches Calciumtartrat 
abscheidet, wahrend neutrales Kaliumtartrat in Liisung bleibt und versetzt das Filtrat mit 
einer entsprechenden Menge Calciumchlorid, vereinigt das ausgeschiedene Calciumtartrat 
mit dem ersten Posten, wascht mit Wasser aus und zerlegt das Calciumsalz durch die be
rechnete Menge verdiinnter Schwefelsaure. Die von dem Calciumsulfat abfiltrierte Liisung 
von Weinsaure wird mit Tierkohle geklart und bei einer 75° nicht iibersteigenden Tempe
ratur eingeengt und auskrystallisiert. 

Farblose, prismatische Krystalle oder Krystallkrusten von sehr saurem Geschmack. 
Beim Erhitzen verkohlen sie unter Verbreitung von Caramelgeruch und unter Aufblahen. 
Die Weinsaure liist sich in weniger als 1 Teil Wasser von 15°, noch leich~.er in heiJ3em Wasser. 
Ferner ist sie liislich in 4 Teilen Alkohol (von 90 Vol.-%) in 250 Teilen Ather, nicht liislich in 
Chloroform, Benzin, Benzol. 

Wirkung: Sekretionsbeschrankend. SoIl nach L. FREDERICQ bei FuBschweiB 
zunachst starke Vermehrung des SchweiBes hervorrufen, spater allmahliches 
Nachlassen und dann wochenlanges Aufhi:iren der SchweiBsekretion bewirken. 

Anwendung: Zu 20f0 mit 'l'alkum als Streupulver gegen FuBschweiB, 10f0 
als Zusatz zu Haarwasser. 

Citronensaure. 
Citronensame, Acidum citricum, Oxytricarballylsaure, Oxypropantricarbon

same, 03H4(OH)(OOOH)3 + H20, 
kommt sowohl frei, wie auch an Kalium und Calcium gebunden, meist von den Salzen der 
Wein- und Apfelsaure begleitet, in vie1en Pflanzen vor. Besonders reich an Citronensaure 
ist der Saft der noch nicht viillig reifen Citrone. Man klart diesen mit EiweiJ3, neutralisiert 
mit Calciumcarbonat in der Siedehitze und sammelt den krystallinischen Niederschlag. 
Er ist in kaltem Wasser leichter liislich als in heillem. Das citronensaure Calcium wird 
mit der berechneten Menge Schwefelsaure zerlegt, die Citronensaureliisung vom Calcium
sulfat abfiltriert, wenn niitig durch Tierkohle geklart und zur Krystallisation gebracht. 
Farblose rhombische Prismen, die an der Luft oberflachlich verwittern, Geschmack stark 
und rein sauer. Gepulverte Citronensaure sintert beim Erhitzen unter Abgabe von Wasser 
bei 70-75° etwas zusammen .]Ind schmilzt dann je nach der Schnelligkeit des weiteren 
Erhitzens bei 135-152° unter Ubergehen in wasserfreie Citronensaure, die bei 152° schmilzt. 
Beim Erhitzen auf dem Platinblech verkohlt sie unter Entwickeln stechend riechender 
Dampfe. IJ'eil Citronensaure liist sich in 0,6 Teilen Wasser, in 1,5 Teilen Alkohol von 90%. 
schwer in Ather. Sie ist optisch inaktiv. In ihren wasserigen Liisungen entsteht durch 
Tatigkeit von Mikroorganismen Essigsaure. 

W irkung: Adstringierend, juckstillend. 
Anwendung: Bei juckenden Hautleiden, die keine entziindlichen Erschei

nungen aufweisen, laBt man mehrmals am Tage die betreffenden Ki:irperstellen 
mit einer durchgeschnittenen Oitrone abreiben, oder man nimmt eine 1 Ofoige 
Losung von Oitronensaure in Alkohol, gegebenenfalls noch mit Zusatz der 
gleichen Menge Thymol. 
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Essigather. 
Essigather, Aether aceticns, Essigsaureathylester, Athylacetat, CH3COOCaHs, 

wird erhalten duroh Ergitzen von Alkohol mit Essigsaure unter Zusatz von konzentrierter 
Schwefelsaure. Reines Athylaoetat ist eine farblose, leichtfliichtige Fliissigkeit vom Siede
punkt 77°, spez. Gew. Q,906 (150). Geruch angenehm erfrischend; es lost si!?h in 18 Teilen 
Wasser, und 28 Teile Athylaoetat losen 1 Teil Wasser. Mit Alkohol und Ather ist es in 
jedem Verhaltnis misohbar, auch mit Chlor<?form, Fetten und atherischen Olen. Der reine 
Essigather· des Handels enthiilt etwa 98% Athylacetat und etwa 2% Alkohol und Wasser. 
Er ist leicht entziindlich, up.d der Dampf gibt mit Luft explosive Gemische. Er ist aber 
weniger feuergefahrlioh als Ather. Durch Wasser wird Essigather allmahlich in Essigsaure 
und Alkohol zerlegt. 

W irkung: Ein gutes Losungsmittel fiir viele organische Stoffe; antiparasitares 
Mittel (Lausemittel). 

Anwendung: Bei Kopflausen werden Mulltupfer mit Essigather getrankt 
auf den Kopf gelegt, dariiber Gummikappe, 3/4 Stunde liegen lassen. 

Eiwei.Llstoft'e. 
Eiwei8stoffe oder Proteine 

sind stickstoffhaltige und vielfach auch Schwefel enthaltende organische Verbindungen, 
die in allen Tieren und Pflanzen vorkommen. Auf die Bedeutung der EiweiBstoffe fiir die 
Biologie soli hier nicht eingegangen werden. Sie besitzen eine sehr komplizierte Zusammen
setzung und ein hohes Molekulargewioht. Sie sind Kolloide und koagulieren meistens beim 
Erhitzen. Bei der hydrolytisohen Spaltung mit Sauren entstehen krystallisierende Amino
sauren. Dem in tierisohen und pflanzlichen Organen als "lebende Materie" sich befindenden 
EiweiB oder Albumin hat LIEB'ERKUHN die empirische Formel C7sliu2NSS022 gegeben. 
Bei der Hydrolyse liefert es 16 Aminosauren. Arzneiliohe Verwendung in der Dermatologie 
finden folgende EiweiBstoffe: 

Milch, Lac. 
Die Miloh aller Sauger ist im wesentlichen eine wasserige Auflosung von Miloh

zuoker und Salzen, in der EiweiBstoffe (Proteine) im Zustande starker Quellung und 
Fett im Zustande feinster mikroskopisch kleiner Kiigelohen in emulsionsartiger Verteilung 
enthalten sind. Das Fett ist unterkiihlt und fliissig. Das ZusammenflieBen der einzelnen 
Milchfettkiigelohen wird duroh die Wirkung von Molekularkriiftell, wie sie in Suspensionen 
und Emulsionen vorhanden sind, verhindert. Das Milohfett besteht aus Glyceriden von 
Fettsauren. AuBerdem ist darin noch Cholesterin (O,25---D,55010) und Lecithin nachgewiesen. 

Unter den Proteinen iiberwiegt das Casein, daneben ist Milchalbumin oder Lactalbumin 
und femer in geringer Menge Lactoglobulin vorhanden. Das Casein findet sich als neutrale 
Calciumverbindung und gerinnt durch einfaches Erhitzen der Milch nicht, wohl aber durch 
Einwirkung von Lab und Sauren. Durch Sauren wird das Casein unter Entziehung de-s 
Calciums als saure Verbindung ausgefallt. AuBerdem enthalt die Milch noch, wie schon er
wahnt, ein Kohlenhydrat, den Milchzucker, dann Mineralstoffe wie Phosphate, namentlich 
Calciumphosphate, daneben reichliche Mengen Alkalisalze und zwar meist mehr Kalium
als Natriumsalze. 

Milch findet als parenteraler ReizkOrper auch in der Dermatologie Verwendung. Die 
Verwendung sterilisierter Kuhmilch ist aber wegen seiner haufigen anaphylaktischen Er
scheinungen, die bei wiederholten Einspritzungen eintreten konnen, wohl fast ganz verlassen 
worden. An ihrer Stelle verwendet man andere Praparate, wie 

Aolan, 
eine keim- und toxinfreie Losung von MilcheiweiB. 

Wirkung und Anwendung: Bei akuten und chronischen Pyodermien, bei 
Erysipel, Trichophytie, Bubonen spritzt man bei Erwachsenen jeden 4. bis 
7. Tag 10 ccm, bei Kindern bis 5 ccm intramuskular. Die Einspritzungen werden 
meist tadellos vertragen und sind selten von heftigen FiebererRcheinungen oder 
Schiittelfrost gefolgt, die dann nach 24 Stunden bald abgeklungen sind. 

Man kann die Einspritzungen auch intracutan machen, was besonders bei 
Pyodermien, Ekzemen und bei Acne empfohlen wird. Die intracutane Ein
spritzung erfordert eine sehr sorgfaltige Ausfiihrung: Die Streckseite des Unter
armes wird mit Benzin gereinigt, eine Hautfalte leicht abgehoben und mit einer 
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diinnen Kaniile parallel der Oberflache eingestochen. Unter maBigem Druck 
werden jetzt 0,2--0,3 ccm Aolan eingespritzt. Die entstehende Quaddel muB 
sich scharf von der Umgebung abheben. Beim Einspritzen merkt man an der 
Starke des aufzuwendenden Druckes, ob man in der Cutis ist oder nicht. In 
die Subcutis gebrachtes Aolan hat in solch geringer Menge keine Wirkung, 
wahrend in die Cutis gebracht, diese auBerordentlich gesteigert wird. Jeden 
3. bis 4. Tag werden zwei Quaddeln angelegt. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 
Handelsform: Ampullen mit 1, 5, 10, 25, 50 ccm. 

Abijon (Ophthalmosan), 
eine sterile entfettete Milch zur parenteralen Eiweilltherapie bei Pyodermien, tiefen Tricho
phytien, Driisenschwellungen usw. 

Hersteller: Sachsische Serumwerke Dresden. 
Handelsform: OP mit je 6 Ampullen zu 2, 5 und 10 ccm. 

Milkuderm.Praparate 
sind nach Angaben von C. BRUCK hergestellte Vollmilchpraparate fUr auBerliche dermato
logische Zwecke. 

Milkuderm spissum 
besteht aus reinen Milchbestandteilen, bildet eine milchweille, salbenformige Masse mit 
einem Fettgehalt von etwa 80/ 0, ist keimfrei, unveranderlich haltbar und mit allen dermato
logischen Medikamenten mischbar. Auf die Raut aufgetragen bildet es in kiirzester Zeit 
einen vollkommen trockenen, elastischen Firnis, der wasserloslich ist. 

Milkuderm molle, 
eine Milchfettsalbe, ist auch erhaltlich aIs Teer-Milkuderm 20%ig und Chrysarobin
Milkuderm lO%ig. 

Milkuderm volatile, Milkuvol, 
eine Milchsalbentinktur zum Aufpinseln, ist erhaltlich mit folgenden Medikamenten: Resor
cin 2%, Salicylsaure 2% und 5%, Ichthyol 5%, Tumenol 5%, Pix Lithantracis 20%, 01. 
Rusci 10%, Anthrarobin 2%, Chrysarobin 1 und 5%, Jod 5%, Sulfur 10%, Sulfur und 
Camphora 5% bzw. 0,5%, Rivanol 0,25%. Bei Verwendung dieser Praparate tut man 
gut nach Aufpinseln noch einen indifferenten Puder aufzustreuen. 

Fiir kosmetische Zwecke gibt es zur Hautpflege eine Milk:uderm-Hautsahne; zur Reinigung 
einer Raut, die keine Selie vertragt, eine Milkuderm- Waschung, ferner noch eine Milkuderm
Kindercreme und ein Acne-Milkuderm. 

Hersteller: "Desitin"-Werk Carl Klinke, Hamburg 19. 
Handelsform: Die Praparate sind in Originalpackungen und in sog. Spar

packungen erhaltlich. 

Casein, Caseinum, Kasestoff, 
ist der getrocknete Kasestoff der Kuhmilch. Man unterscheidet Saurecasein und Labcasein. 
Saurecasein wird durch Ausfallen von entfetteter Milch mit Essigsaure gewonnen. N ach der 
Abscheidung des Caseins wird die Fliissigkeit unter starkem Umriihren auf etwa 650 erwarmt, 
wodurch das Casein dichter und feinkorniger wird. Es wird dann abgepreBt und bei 30 bis 
400 moglichst rasch getrocknet. SchlieBlich wird es fein gepulvert. Labcasein wird ge
wonnen, indem entfettete Milch auf 35---370 erwarmt mit Labessenz versetzt wird. Nach 
Abscheidung des Caseins wird die Fliissigkeit auf etwa 650 erwarmt und das Casein in gleicher 
Weise wie oben weiterbehandelt. Die Ausbeute an reinem Casein betragt etwa 3-3,5%. 

Das reine Casein stellt in feuchtem Zustande weiBe flockige Massen dar, die beim Ein-' 
trocknen schwach gelbliche Farbung und hornahnliche durchscheinende Beschaffenheit 
annehmen. Das Pulver ist weill mit einem Stich ins Gelbliche, fastgeruch- und geschmacklos. 
Es ist unloslich in Wasser, in Kochsalzlosung, in Alkohol und Ather. In Wasser, das AI
kalien oder Ammoniak enthalt, lost es sich auf, ebenso ist es loslich in nicht zu stark ver
diinnter Salzsaure. Die alkalischen Losungen des Caseins gerinnen beim Erhitzen nicht. 
Es scheidet sich ahnlich wie bei der Milch auf, der Oberflache eine unlosliche Raut abo 

Anwendung: Zur Herstellung von wasserloslichen Salben und Firnissen. 
Es hat nach UNNA auch eine die Hornschicht erweichende, Wirkung. 
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Albusol, 
sterile Caseinlosung zur parenteralen Reiztherapie. 0,2-2 'ccm in die Vene aHe 3-4 Tage. 

Bor-Casein-Firnis, 
5 Teile Casein, 0,6 Teile Borax und 25 Teile Wasser werden unter Erwarmen zu einem 
Firnis gelost. 

Glycerin -Casein-Firnis, 
1 Teil Casein wird in der Kalte in 3-3Yz Teilen Ammoniak£liissigkeit (25%ig) gelost. Man 
erwarmt dann die Losung mit 1 Teil Glycerin und verfliichtigt das Ammoniak. Die zuriick
bleibende Masse lost sich in 2 Teilen kochendem Wasser im Dampfbad zu einer Emulsion, 
aus der sich pulverfOrmige Zusatze nicht leicht abscheiden. 

Caseinsalbe, Unguentum Caseini UNNA, 
eine neutrale, wasser16sliche Salbengrundlage, die mit allen Arzneimitteln, ausgenommen 
Sauren und sauren Salzen, gemischt werden kann ohne zu gerinnen. Caseinsalbe wird 
iiberall da mit Vorteil verwandt, wo es sich darum handelt, die Raut mit einer wasserlos
lichen, nicht fettenden Decke zu iiberziehen. 

Das Unguentum Caseini der Firma P. Beiersdorff & Co. enthalt ungefahr 140/ 0 Casein, 
0,43% Alkalien, 7% Glycerin, 21 % Vaselin, 1 % Antiseptica und Wasser ad 100. Als Fett
zusatz fiir das von aHem Bntterfett sorgfaltig befreite Casein bewahrt sich am besten Vaselin. 
Ein Produkt, das auf 2 Teilen Casein 1 Teil Glycerin enthalt, kann 3 Teile Vaselin dauernd 
in Schwebe halten. Die Losung des Caseins wird dutch Kalium- und Natriumverbin
dungen in einem Verhaltnis bewirkt, wie es in der Milch vorliegt (4 : 1). Es geniigen 
3% ·des Caseingewichtes an fixen Alkalien, urn eine permanente Emulsion von neutraler 
Reaktion zu erzeugen. Die Mischung muB sorgfaltig sterilisiert werden. Eine Abscheidung 
der Fettkorper erfolgt hierbei nicht. Urn eine nachtragliche Zersetzung des Alkalicaseinats 
zu verhindern, wird der Salbenbasis eine geringe Menge Zinkoxyd und Phenol zu
gesetzt. Unguentum Caseini kOIJ?mt mit Liantral als fertiges Praparat in den Randel. 

Hersteller der Unguentum Oaseini UNNA: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 
Handelsform: OP in Tuben mit 20-50 g rein und mit Liantral, 5, 10 und 200f0ig. 

Unguentum Caseini cadinatum UNNA. 
Casein-Teersalbe UNNA. 

Rp. 01. Cadin. 
Sap. virid .... 
Aq. destill. . . . 
Unguent. Casein. 

Caseosan, 

10,0 
2,5 

17,5 
70,0 

Unguentum Caseini c. Liantral. UNNA. 
Liantral-Caseinsalbe UNNA. 

Rp. Liantral. . . . . 10,0 
Sap. virid. . . . 2,5 
Aq. destill. . . . 17,5 
Unguent. Casein. 70,0 

eine gebrauchsfertige, sterilisierte CaseinlOsung mit 5% Caseingehalt. 
Wirkung und Anwendung: Ais parenterales Reizmittel. Es wird sowohl in 

den Muskel wie in die Blutbahn eingespritzt. Zur Einspritzung in den Muskel 
oder unter die Haut gibt man 0,5-1-2-3, ausnahmsweise 5 ccm aile 2 bis 
3 Tage. Zur Einspritzung in die Blutbahn 0,25--2 ccm in Abstanden von 
2-3 Tagen, die 2-3mal wiederholt werden konnen. Auch intracutan wird das 
Mittel 0,3-1 ccm gegeben. Die Erhohung der Dosen erfolgt erst nach Ab
klingen de.r Reaktionserscheinungen. Anwendungsgebiet wie Aolan. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: Ampullen zu 1, 5 und 10 ccm. 

Protasin, 
sterile Losung von MilcheiweiB zur parenteralen Reiztherapie. 

Anwendung: Wochentlich 2 bis taglich 1 Injektion von 5 ccm in den Muskel. 
Hersteller: Troponwerke Dinklage & Co., Koln-Miihlheim. 

Nuclein, NucleinUIll, Nucleinsaure, Acidum nucleinicum. 
In den pflanzlichen und tierischen ZeHkernen sind phosphorhaltige EiweiBverbindungen 

enthalten, die als Nucleoproteide bezeichnet werden. Sie geben bei der Einwirkung von 
Alkalien unter Abspaltung von EiweiB (Riston) zunachst die Nucleine ab, die dann weiter 
in Nucleinsaure und EiweiB zerlegt werden konnen. Arzneiliche Verwendung findet haupt
sachlich aus Refe gewonnenes Nuclein und Nucleinsaure, auch aus Heringssperma und aus 
der Milz von Rindern werden beide Stoffe gewonnen. 
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Nuclein, 
aus Hefe gewonnen, ist .. ein hellbraunes amorphes Pulver, wenig loslich in Wasser, un
loslich in Alkohol und Ather, loslich in alkalihaltigem Wasser.-

Wirkung und Anwendung: Zur parenteralen Reiztherapie. Es erzeugt Hyper
leukocytose; subcutan in 0,5%iger alkalischer mit Phenol haltbar gemachter 
Losung bei Erysipel, Ulcus cruris, bei Lupus usw. 

Nucleinsii.ure. 
Gewaschene und entfettete Bierhe£e wird mit Alkali behandelt, wodurch das Nucleo

proteid in Eiwe:i.6kOrper und Nucleinsaure zerlegt wird. Das Eiwe:i.6 wird ausgefallt, aus 
der filtrierten Losung die Nucleinsaure durch Salzsaure abgeschieden und durch wieder
holtes Losen und Fallen gereinigt. We:i.6es bis grauwe:i.6es Pulver, loslich in verdiinnter 
AlkaIilauge. Durch Sauren wird sie aus den alkalischen Losungen wieder gefallt. 

Nucleinsaures Natrium, Natrium nucleinicum 
wird aus Hefenucleinsaure dargestellt. Grauwe:i.6es oder gelblichwe:i.6es Pulver, leicht 
loslich in Wasser. Aus der wasserigen Losung fallt Salzsaure we:i.6e Nucleinsaure. 

Wirkung und Anwendung: Unspezifisches Reizmittel, das besonders sta:.:k 
Hyperleukocytose macht. Hauptsachlich angewendet wird das Natriumsalz, 
Natrium nucleinicum. Man gibt subcutan 0,05 g des Natriumsalzes. Nach 
einigen Stunden tritt an der Injektionsstelle Schmerz, nach 24 Stunden leichte 
Anschwellung, Rotung, manchmal auch Fieber ein. 

Phagocytin, 
gebrauchsfertige, sterile Losung mit 5% nucleinsaurem Natrium. Taglich 1-2 Injektionen. 

Her8teller: Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br. 

Dephagin, 
Natrium nucleinicum in 100f0iger isotonischer Losung. 

Her8teller: C. F. Boehringer & Sohne, G. m. b. R., Mannheim-Waldhof. 
HandelBform: OP mit 10 Ampullen zu 1 ccm. 

Phlogetan, 
sterile lO%ige Losung von Abbauprodukten von Nucleoproteiden, braune, durchscheinende 
Losung. 

Wirkung und Anwendung: Parenterale Reiztherapie; 1-2-3-4-5 ccm; 
allmahlich steigend, aIle 8-10 Ta.ge eine Einspritzung. 

Her8teller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
HandelBform: OP mit 5 Ampullen zu je 1, 2, 3, 4 ccm; Serienpackung: je 

1 Ampulle zu 2, 3, 4 ccm und 2 Ampullen zu 5 ccm. 

Novoprotin, 
eine keimfreie Losung von krystallisiertem Pflanzeneiwe:i.6. 

Wirkung und Anwendung: Zur parenteralen Reiztherapie. Bei Wiederholung 
der Injektionen tritt niemals die Gefa.hr einer Anaphyla.xie ein. Anschlie.Bend 
an die Injektionen konnen Fiebererscheinungen, manchmal auch Schuttelfrost 
auftreten. Durch Novoprotininjektionen soli die Erregbarkeit des Sympathicus 
herabgesetzt werden. Dosis 0,2 bis 1 ccm in den Muskel oder in die Blutbahn. 

Her8teller: F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Berlin. 
Handel8form: OP mit 3 und 6 Ampullen zu 1,1 ccm. 

Dermaprotin, 
ein Eiwe:i.6praparat zur perkutanen EiweiJ3·Reiztherapie. Es werden elIDge Tropfen 
(5-10) auf die Haut gebracht und verrleben. Entweder taglich oder in 2-3tii.gigen 
Abstanden. Keine Herd- und Lokalreaktion. 

Her8teller: Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. B. 

WeiBer Leim, Gelatina alba, weiBe Gelatine, 
ist reiner tierischer Leim, der aus Knochen und Hautabfallen gewonnen und in Form diinner 
Blatter, die auf Netzen getrocknet sind, in den Handel gebracht wird. Die Handelssorten 
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sind in ihrer Giite verschieden. Fiir arzneiliche Zwecke soIl man nur die besten Sorten 
wahlen. 

Die Gelatine bildet farblose oder nahezu farblose, durchsichtige, diinne Tafeln von 
glasartigem Glanz, geruch- und geschmacklos. In kaltem Wasser quillt sie stark auf, ohne 
sich zu losen. In heiBem Wasser lost sie sich leicht zu einer klebrigen, klaren oder schwach 
opalisierenden Fliissigkeit, die beim Erkalten noch in der Verdiinnung 1 : 100 gallertartig 
erstarrt. In Weingeist und Ather ist Gelatine unloslich. Die wasserige Losung dreht links 
auch in starker Verdiinnung, und wird durch Gerbsaurelosung und durch Quecksilber
chloridlosung gefallt. Mit Formaldehyd gibt Gelatine eine in Wasser unlosliche Verbindung, 
ebenso mit Kaliumdichromat unter Mitwirkung des Lichtes. 

Gelatinelosungen faulen leicht. Sie bestehen fast ganz aus Glutin, dem eigentlichen 
Leimstoff, der in seiner Zusammensetzung den EiweiBkorpern nahesteht und wie diese 
auBer Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff auch kleine Mengen Schwefel 
enthalt (0,6%). 

Die Eigenschaft des Glutins, mit Wasser eine Gallerte zu bilden, geht durch Kochen 
mit Alkalien und verdiinnten Sauren verloren, ebenso auch durch langes Erhitzen del' 
wasserigen Losung, besonders auf iiber 100°. Das Glutin erleidet dabei eine mehr odeI' 
weniger weitgehende hydrolytische Spaltung. 

Wit'kung und Anwendung: Dient zur Herstellung fettloser Hautcreme. Es 
muB hier eine groBere Menge Glycerin zugesetzt werden, um der Gelatine die 
klebrige Beschaffenheit zu nehmen. Zur Herstellung von Hautdeckmitteln, wie 
Zinkleim, der auch zur Herstellung der bekannten Zinkleimverbande an den 
Unterschenkeln dient. Als Hautdeckmittel haben die Gelatinepraparate den 
Vorzug, daB sie die Haut von der Luft abschlieBen, die Feuchtigkeit aber doch 
durchlassen. Vor Gebrauch werden die Leime im Wasserbade geschmolzen 
und dann aufgepinselt. Auch zu reizmildernden Badem 1/2-1 kg bei Pruritus. 
Zur Einspritzung unter die Haut bei Blutungen. 

Gelatina Zinci oxydati. (D.A.B. 6.) 
Zinkleim. 

Rp. Zinc. oxydat. . 10,0 
40,0 
15,0 

Glycerin .... 
Gelatinae alb. 
Aquae ad 100,0 

Gelatina Zinci oxydati mollis UNNA. 
Weicher Zinkleim nach UNNA. 

Rp. Zinci oxydati . 15,0 
Glycerin.. . . 25,0 
Gelatinae alb. 15,0 
Aq. deatil!. . . 45,0 

Gelatina Zinci oxydati dura UNNA. 
Fester Zinkleim nach UNNA. 

Rp. Zinci oxydati . 15,0 
Glycerin.. . 25,0 
Gelatin. alb. 20,0 
Aq. destil!. . 40,0 

Gelatina Zinci ichthyolata. 
Zinkichthyolleim. 

Rp. Gelatinae Zinci . . . . . 98,0 
Ichthyo!.. . . . . . . . 2,0 

Gelatina Zinci salicylata UNNA. 
Salicyl-Zinkleim nach UNNA. 

Rp. Gelatinae alb. 15,0 
Aq. destill. . . 45,0 
Zinci oxydati . 10,0 
Acidi salicylici 10,0 
Glycerin.. . . 30,0 

Gelatina Zinci cum Pice liquida. 
Teer-Zinkleim. 

Rp. 1. Picis liquidae 
2. Saponis medicati pulv. 
3. Glycerini 
4. Zinci oxydati 
5. Glycerini 
6. Gelatinae albae aa 
7. Aq. destill. . . . . 

5,0 
2,5 

5,0 
30,0 

Man erwarmt i-3 im Dampfbad bis zur 
Losung, mischt hierzu die Anreibung von 
4 und 5 und fiigt alles der Losung von 6 in 7 

hinzu. 

Fertige Zinkleime werden geliefert von den Firmen W. Mielck, Schwan
Apotheke Hamburg, P. Beiersdorff & Co., Hamburg, Chemische Fabrik Helfen
berg in Helfenberg i. Sa. u. a. 

Varikosanbinden, Glaukobinden, 
sind gebrauchsfertige Zinkleimbinden zur Behandlung des varikosen Symptomenkomplexes 
an den Unterschenkeln. Fertige Leimbinden werden auch von der Chern. Fabrik Helfen
berg geliefert. 
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Gelatina sterilisata, 
eine 8terilisierte Gelatine, die man subcutan nach Erwarmen auf 37° mit dicken Kaniilen 
bei Blutungen (Hautblutungen) einspritzt, wird in den Handel gebracht von J. D. Riedel, 
Berlin, von E. Merck, Darmstadt, in Ampullen zu 10 und 40 ccm. Man gibt Erwachsenen 
etwa 40 ccm, Kindern 5--15 ccm. 

Gelatol 
ist eine Salbengrundlage aus Gelatine, Glycerin, 01 und Wasser. 

Gelanthum, Cremor Gelanthi U NNA, 
ist ein Hautfirnis, der aus gleichen Teilen Traganth und Gelatine unter Zusatz einer Mischung 
aus gleichen Teilen Glycerin und Rosenwasser nebst etwas Thymol hergestellt wird. Die 
dazu verwendete Gelatine ist eine sog. "Metagelatine", d. h. eine Gelatine, der durch Er
hitzen das Gerinnungsvermogen genommen ist. Das Gelanthum stellt einen gelblich ge
farbten, durchsichtigen Schleim dar, der auf die Haut gebracht binnen kiirzester Zeit zu 
einer glanzenden elastischen Decke eintrocknet, die sich leicht mit Wasser abwaschen laBt. 
Es eignet sich besonders zur .Anw~ndung im Gesicht und an den Handen, da es diinn ver
strichen, einen kaum sichtbaren Dberzug "bildet. Es ist ein reizlol!es Deckmittel und laEt 
sich mit fast allen gebrauchlichenArzneistoffen mischen, ebenso mit Olen, wenn sie vorher mit 
Gummi arabicum emulgiert werden. Vaseline und feste Fette lassen sich ohne Hilfe von Gummi 
mit Gelanthum emulgieren. Es empfiehlt sich jedoch diesen Gemischen einen Zusatz von 
5-10% Zinkoxyd und, falls notig, von geringen Mengen Spiritus sa ponatus kalinus zu geben. 
Gelanthum vor Verdunstung geschiitzt ist unbegrenzt haltbar. Die ibm beizumischenden 
Arzneimittel miissen zuvor stets mit etwas Wasser verrieben oder aufgelost werden. 

Hersteller: W. MieIck, Schwan-Apotheke, Hamburg. 
Handelsform: Rein in Tuben zu 20,50 und 100,0. Glasstopselglaser zu 250 g. 

Gelanthum OhrY8arob. piceat. 
OhrY8arobin-Teer-Gelanth. 

Rp. Chrysarobin. . 10,0 
01. Rusci. .. .. 10,0 
Saponis virid. . . ." 10,0 
Gelanth. . .• . . . 70,0 

Gelanthum Resorcin. compo 
Zusammengesetztes Resorcin-Gelanth. 

Rp. Resorcini. . . . . 5,0 
Ichthyo1.. . . . . 5,0 
Acid. salicylic.. . . 2,0 
Eucerin. cum Aqua 10,0 
Gelanth. . . . . • 78,0 

Gelanthum Zinc. oxyd. C. Eucerino. 
Zink-Eucerin-Gelanth. 

Rp. Eucerin. C. Aqua 
Gelanth ..... 
Zinci oxydat.. . 

Glutektone, Leimstifte, 

10,0 
10,0 
10,0 

enthalten aIs Korper Glycerinleim mit Zusatzen von Alpha-Eigon, Zinkoxyd mit Salicyl
saure oder Ichthyol bzw. beiden in verschiedenen Starken. Zum Gebrauch feuchtet man 
die Hautstelle mit etwas nasser Watte an und reibt mit dem Leimstift solange, bis sich ein 
diinner Dberzug einer Leimdecke gebildet hat. 

Hersteller: Chemische Fabrik Helfenberg in Helfenberg i. Sa. 

Glycerin-Gelatinemischungen nach UNNA, Gelatinae UNNA, 
mit verschiedenen Arzneimitteln, wie 5% Essigsaure, 5-20% Salicylsaure, 10% essig
saure Tonerde, 10% Argilla, 10% Chloralhydrat, 5% Campher, 3% Zinkoxyd lii.Bt man 
aua einer Grundmasse von 10 Teilen Gelatine, 35 Teilen Wasser und 30-50 Teilen 
Glycerin herstellen. 

Kaloderma, Glycerin-Honiggelatine, 
ist ein bekanntes, fettfreies Hautpflegemittel, das aus Gelatine, Glycerin und Honig be
steht. Es ist moglichst auf einer angefeuchteten Haut zu verreiben. 

Keratin, Keratinum, 
ist im pharmazeutischen Sinne ein aus Federspulen gewonnener Hornstoff, der hauptsach
lich zum Dberziehen von Pillen dient, die nicht im Magen, sondern erst im Bereiche der 
alkalis chen Pankreasverdauung gelost werden sollen. Es ist ein braunlichgelbes Pulver, 
oder ebenso gefarbte durchscheinende Lamellen ohne Geruch und Geachmack. Beim Er
hitzen gibt das Keratin einen starken Geruch nach angesengten Federn. Unloslich in den 
gewohnlichen Losungsmitteln, ebenso in verdiinnten Sauren, loslich dagegen in Eisesaig, 
in Alkali enthaltendem Wasser und in Ammoniakfliissigkeit. 

Fiir die Dermatologie hat das Keratin Interesse durch folgende Praparate: 
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Detoxin s. Nachtrag S. 576. 
Humagsolan, 

ist nach einem Verfahren von ZUNTZ hergestellter, hydrolytisch abgebauter (Kochen mit 
Sauren) Hornstoff, der in Form von versilberten Tabletten im Handel ist. Die Wirkung 
soIl auf der erheblich groBeren Zufuhr von Cystin beruhen, das in den gewohnlichen EiweiB
stoffen zu 0,07-2,5% (MORNER) vorhanden ist, wahrend Haare und Hornsubstanzen davon 
zwischen 7 und 8% enthalten. 

Wirkung und Anwendung: Zur Beforderung des Haarwuchses beim Menschen, 
aber wohl von fraglicher Wirkung. 

Hersteller: Fattinger & Co., Berlin NW 7. 
Silvikrin, 

ein dem Humagsolan analoges aus Menschenhaaren gewonnenes Praparat. SoIl eine Losung 
von "HaareiweiB und Schwefelalbumosen" sein. NachAuFRECHT eine aIkaIische Keratin- und 
Cystin16sung. Eine klare, braunlich gelbe Fliissigkeit mit organisch gebundenem Schwefel. 

Wirkung und Anwendung: Zum Einreiben auf haararmen Stellen. 
Hersteller: Silvikrin G. m. b. H., Berlin SW 68. 
Pepsin, Pepsinum, 

ist das von den Labdriisen des Magens abgeschiedene und im Magensaft enthaltene Enzym, 
das EiweiBstoffe verdaut. Es ist in reinem Zustande bis jetzt noch nicht dargestellt worden. 
1m Handel unterscheidet man konzentriertes Pepsin und verdiinntes Pepsin. Letzteres 
besteht aus Verreibungen von konzentriertem Pepsin mit indifferenten Stoffen, wie Milch
zucker oder Rohrzucker. Zur naheren Angabe der Starke der Handelssorten client die 
Menge EiweiB, die das Pepsin verdauen kann. Ein 100faches Pepsin verdaut die 100fache 
Menge seines Gewichtes an gekochtem HiihnereiweiB. Konzentriertes Pepsin ist etwa 2500 
bis 3000faches Pepsin. Das Pepsin des Arzneibuches ist 100faches Pepsin. Das Verdiinnungs
mittel ist Milchzucker. 

Das Pepsin wird aus dem Magen der Schweine und dem Labmagen der Schafe und Kalber 
gewonnen, indem die abgeschabte Magenschleimhaut mit Wasser ausgezogen wird. Der 
filtrierte Auszug wird unter 40° zur Trockne gebracht. Zur weiteren Reinigung wird das 
so gewonnene Pcpsin in Wasser ge16st und durch Sattigung mit Kochsalz zum Ausfallen 
gebracht. Das abgeschiedene Pepsin wird dann noch durch'Vaschungen mit Natrium
chloridlosung und durch Dialysieren gereinigt. 

Das konzentrierte Pepsin bildet hellgelbliche bis braunliche Lamellen oder ebensolches 
Pulver. An der Luft wird es feucht. Es hat einen schwach jodartigen Geruch und einen 
ebensolchen, hinterher etwas bitterlichen Geschmack. Von 0,20f0iger Salzsaure wird es 
zu einer triiben Fliissigkeit ge16st, aus der es sich durch Kochsalz und Alkohol ausfallen 
laBt. Es lost sich auch in Glycerin. Die auBerlichen Eigenschaften der verdiinnten Pepsine 
werden in der Hauptsache durch den Charakter des Verdiinnungsmittels, also z. B. des 
Milchzuckers bestimmt. Das Pepsin des Arzneibuches ist ein feines, fast weiBes, nur wenig 
Wasser anziehendes Pulver, von siiBlichem, hinterher etwas bitterem Geschmack. 

Das Pepsin verdaut EiweiBstoffe, d. h. es baut die un16slichen EiweiBstoffe in li.isliche 
Produkte, Albumosen und Peptone abo Diese Wirkung hat das Pepsin nur bei Gegenwart 
von Sauren, am besten von Salzsa.ure, und sie ist am starksten bei 37°. In neutraler oder 
alkalischer Lasung wirkt das Pepsin nicht. 

Wirkung und Anwendung: Wird in der Dermatologie nach UNNA zur Er
weichung von Narben und Verstarkung der Tiefenwirkung von Arzneimitteln 
verwendet. 

Pepsin-Borsiiurelosung UNNA. 
Rp. Pepsin.. . . . . . . .. 3,0 

Acid. boric. . . . . . .. 6,0 
Aq. destill. ad. . . . . . 300,0 
Bei Keloiden zu Umschlagen. 

Presojodpepsinat S. S. 308. 

Rp. 
Pepsin-Salzsiiuresalbe UNNA. 
Acid. carbo!. liquef. 
Acid. hydrochloric. aa 
Pepsin. 
Aq. dest. aa 
Eucerin. anhydr. ad. 

Bei Acnenarben. 

0,5 

5,0 
50,0 

Anhangsweise solI noch die SCHJ~EICHSche Peptonpasta erwa1nt werden, die aus Pepton 
(durch Pepsin abgebautes EiweiB), Wachspasta, Gummi, Zinkoxyd und Amylum besteht. 
Diese Paste ist wasserloslich, dient zur Fixierung von Verbandsstoffen, wird aber auch 
mit Arzneizusatzen, Z. B. mit Jodoform als Wundmittel fiir Geschwiire benutzt. 

Hersteller: Prof. SCHLEIOHS Praparate G. m. h. H., Berlin und Wien. 
Serumpaste S. S. 371. 



Hefe. 433 

Hefe. 
Hefe, Faex. 
Als Hefe oder Hefepilze bezeichnet maIl, die zu den Askomyceten gehorenden niederen 

Pflanzen, die bei ihrer Lebenstii.tigkeit durch ein in ihrem Zellsaft enthaltenes Emym, 
die Zymase, Zuckerarten in AlkohoI und Kohlendioxyd spalten. Man kennt SproBhefen, 
Spalthefen und hefea.hnliche Pilze. Zur Alkoholgewinnung gebraucht man SproBhefe. 
Nach der Art des Verlaufes der Garung unterscheidet man untergarige Hefe, die haupt
sii.chlich in der Bierbrauerei gebraucht wird und obergii.rige Hefe, die hauptsa.chlich zur 
Gewinnung von Branntwein dient. 

AuBer der ZymU8e erzeugt die Hefe noch das eiweilllosende Hefe-Endot'l'ypsin, mit dessen 
Hilfe die Hefezellen die mit ihnen in Wettbewerb tretenden Bakterien vernichten (verdauen). 
In manchen Landern ist Hefe ein altes Volksmittel gegen Hautkrankheiten. Hefepraparate 
hat man vor einiger Zeit gegen Acne und Furunkulose eingefiihrt, und man hat auch fraglos 
in einzelnen Fallen damit Erfolge. Als Erklii.rung fiir die Wirksamkeit gibt man an, daB 
die Krankheit in diesen Fallen durch AutointoxikatioIl, infolge der Lebenstatigkeit gewisser 
Darmbakterien verursacht ist, die die Hefe ausrottet. 

Pre.8hefe, Baclillefe, Biirme, 
ist eine obergarige Branntweinhefe. Sie wird in den Hefefabriken durch Vergarung von 
zuckerhaltigen Fliissigkeiten gewonnen. Die Verga.rung wird jetzt meist in starker Ver
diinnung unter Luftzufuhr vorgenommen (Lufthefeverfahren). Als Rohstoff kann die Starke 
aller Getreidearten und der Kartoffeln dienen, die vorher durch Diastase (Malz) verzuckert 
ist. Auch Zuckerriiben, Zucker und Melasse dienen als Ausgangsstoffe. Zur Beforderung 
des Wachstums der Hefepilze wird die zu verga.rende Fliissigkeit mit Ammoniumsulfat 
und Superphosphat kiinstlich gediingt. 

N ach beendeter Gii.rung wird die Hefe durch Ausschleudern von der Fliissigkeit getrennt 
und in vierseitige Strange gepreBt. Die PreBhefe enthii.lt etwa 73,7-76,7% Wasser und 
23,3-26,3% Trockensubstanz. Letztere enthii.lt: N-haltige Stoffe 43,3-50,3%, N-freie Stoffe 
41,6--46,7%, Asche 8,1-9,9%. Die Asche enthii.lt etwa 52,7-54,4% Phosphorsa.ure. 

Wirkung und Anwendung: Von der !abrikmaBig hergestellten lebenden Refe, 
einer halbtrockenen, graugelben Masse gibt man innerlich 5-10 g oder ein 
haselnuBgroBes Stuck 3mal taglich nach den Mahlzeiten. Refe wirkt meistens 
leicht abfuhrend. 

Die Zahl der Dauerhefe-Praparate ist sehr groB. Es sollen hier nur die 
bekanntesten Vertreter erwahnt werden: 

Medizinische Hefe, (trockene), Faex medicinalis, Fermentum cerevisiae, 
gereinigte unterga.rige Bierhefe. 

Anwendung: Teeloffelweise vor dem Essen. 
Hersteller: E. Merck, Darmstadt u. a. 

Biozyme, 
Hefepra. parat, hellbraune, kleine angenehm Echmeckende fadenformige Stengelchen mit 
typischem Geruch nach Irischer Hefe. Kommt in FlaEChen in den Handel, die zu 1/3 mit 
getrockneter Sta.rke' als trockenes Konservierungsmittel gefiillt sind. 

H ersteller: Biozyme-Gesellschaft, Wies baden. 

Furunkulin.Zyma, eine Dauerhefe, 
verursacht keine Blahungen wie frische Hefe und iet dieser gegeniiber langer haltbar. Wird 
auch auBerlich bei Hautkrankheiten verwendet. Innerlich 3mal taglich einen EBlMfel 
nach den Mahlzeiten. 

Hersteller: Zyma G. m. b. R., Erlangen. 

Levurinose, 
durch kalten Luftstrom getrocknete Bierhefe, die noch ihre volle Wirkungskraft besitzt. 
GelbweiBes Pulver. Es kommt auch eine Levurinoseseife in den Handel. 

Hersteller: J. Blaes & Co., Lindau. 
Zymin, 

sterile Acetondauerhefe, deren Darstellung im wesentlichen darauf beruht, daB man durch 
Abpressen auBerlich getrocknete Hefe in Wasser entziehende, aber sonst moglichst indiffe
rente Mittel, wie Aceton, eintragt, dann mit Ather wascht und schlieBIich bei 45° trocknet. 
Die Hefezellen werden dabei durch das EindringeIl, des wasserentziehenden Mittels getotet. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 28 
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Zymin zeigt sehr hohe bakterizide Kraft und ist lange Zeit haltbar. Rein zum Bestreuen 
von Wunden und Hautleiden, zum inneren Gebrauch in Tabletten zu 1 g; 3 Stuck und mehr 
taglich. 

Hersteller: Hofapotheke Dresden A. . 
Xerase 

besteht aus 150 Teilen reiner getrockneter Hefe, 125 Teilen Bolus alba, 20 Teilen Trauben
zucker und 3 Teilen Nii.hrsalzen. Ein graues Pulver zur Behandlung von Furunkeln, Phleg
monen und jauchenden Geschwiiren. 

Cerolin 
ist das Hefefett, das aus getrockneter Hefe durch Ausziehen mit einem FettlOsungsmitte I 
gewonnen wird. Gelbbraune, honigartige Masse von schwachem Hefegeruch. Es soIl ent
halten Glyceride del' Laurinsaure, Palmitinsa.ure, Stearinsa.ure, ferner Lecithin, Cholesterin, 
ein a.therisches 01 und Vitamine. Wird hauptsa~hlich in Gestalt von Pillen gegeben. 
3mal tii.glich 3 Pillen zu 0,1 g. 

Hersteller: C. F. Boehringer & Sohne, G. m. b. H. Mannheim-Waldhof. 
Handelsform: OP mit 50 und 100 Pillen zu 0,1 g . 

. Fette und Wachse. 
Fette sind im Tier- und Pflanzenreich weit verbreitet. Sie besitzen bei gewohn

licher Temperatur jeste, halbweiche, odeI' jlU8Bige Beschaffenheit. Die bei gewohnlicher 
Temperatur festen Fette hellien Talge, die halbweichen Schmalz, und die flussigen, Ole 
odeI' Jette Ole. Die im Tierkorper in den Geweben vorkommenden Fette werden meist 
durch Ausschmelzen gewonnen. 1m Pflanzenreich enthalten besonders Fruchte und Samen 
Fette und Ole, welche sich durch starkes Auspressen odeI' Ausziehen mit fettlOsenden Mitteln 
gewinnen lassen. 

Die hier in Frage kommenden Fette sind neutrale E8ter, in denen ein dreiwertiger Alkohol, 
das Glycerin, mit meist hoohmolekula'fen Sauren der Fett8aurenreihe verkettet ist. Von solchen 
Fettsii.uren spielen besonders Palmitinsaure, C16HazOz und Stearinsaure ClsHa60z eine Rolle. 
Bei hoherem Gehalt an Stearinsaureestern haben die Fette eine festere Beschaffenheit. 
In den fetten Olen findet sich neben den genannten Estern auch del' Glycerinester del' 01-
saure (Oleinsii.ure, Elainsii.ure), ClsHa40z, einer ungesattigten Fettsaure. Man bezeichnet die 
Palmitin-, Stearin- und Olsaure.Glycerinester als Tripalmitin CaH5(OC16Hsl0)a, Schmelzpunkt 
etwa 63°, Tristearin CSH6(OC1SHs50ls, Schmelzpunkt etwa 70°, Triolein CSH6(OC1SHssO)s, 
Schmelzpunkt etwa 6°. Anderen Remen angehorende Sauren, welche an Glycerin ge
bunden in Fetten angetroffen werden, sind auBer del' schon erwahnten Olsaure die Leinol
saure odeI' Linolein8aure (im Leinol) ~SH3202' die Krotonsaure und Tiglin8aure, die Ricinol-
8aure ClsHs40S usw. 

In den tierischen Fetten findet sich als ein regelmii.Biger Bestandteil Oholesterin, in 
den pflanzlichen Phytosterin, beides hochmolekulare Alkohole von del' Formel C27H 460H. 

Erhitzt man Fette mit gespannten Wasserdii.mpfen odeI' mit Atzalkalien, so werden 
sie, wie andere Ester, in Alkohol (Glycerin) und Sauren zerlegt, d. h. sie werden ver8eijt. 
Die sich neben dem Glycerin bildenden fettsauren und olsauren Alkalien hellien Seijen. 
Auch beim Erhitzen von Fetten mit Metalloxyden, besonders Bleio~yd, findet eine Spaltung 
statt. Die hier entstehenden Bleiverbindungen del' Fett· und Olsauren hellien Pjla8ter. 
Es gibt auch Fermente, die bei Gegenwart von Wasser Fette spalten, Lipa8en. In den 
Ricinussamen wurde zuerst eine Lipase gefunden. Erhitzt man Fette stark, so entwickelt 
sich ein unangenehmer, die Atmungsorgane belastigender Dampf, bestehend aus einem 
Zersetzungsprodukt des Glycerins, dem Akrolein. 

Die reinen Fette sind farb- und geruchlos, von neutraler Reaktion. Bei Aufbewahrung 
erleiden sie durch den Sauerstoff del' Luft Veranderungen. Sie bekommen saure Reaktion 
und einen unangenehmen Geruch, d. h. sie sind ranzig geworden. An diesem ProzeB betei
ligen sich einmal die verunreinigenden Beimengungen der Fette, wie Schleim, Eiwelli
stoffe, Gewebsreste usw., besonders bei Gegenwart von Feuchtigkeit und bakteriellen 
Zersetzungen. Es erfolgt auch teilweise Spaltung der Fette in Glycerin und Fettsauren. 
Die meisten dieser Stoffe werden durch den Sauerstoff der Luft zu unangenehm 
riechenden und schmeckenden Stoffen oxydiert. . 

Einige fette Ole verwandeln sich durch Sauerstoffaufnahme aus del' Luft zu festen 
harzartigen Massen. Man nennt diese Ole, wie Leinol, Mohnol, NuBol, trocknende Ole, im 
Gegensatz zu den nicht trocknenden Olen, wie OlivenOl, MandelOl u. a. 

Die Fette besitzen ein niedrigeres spezifisches Gewicht als Wasser und schwimmen 
daher ·auf diesem. Sie lassen sich durch Hilfe von Eigelb oder Gummi mit Wasser zu 
Flussigkeiten von schleimiger Beschaffenheit mischen (Emulsionen). 
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Tierische Fette. 
Schweineschmalz, Adeps suillus. 
Fiir arzneilicheZweckeist nurdas aus dem frischen, ungesalzenen, gewaschenen Zellgewebe 

des Netzes und der Nierenumhiillung gesunder Schweine ausgeschmolzene, yom Wasser 
befreite Fett zu verwenden. Das Schweineschmalz des Handels, besonders das aus Amerika 
kommende, ist nicht immer reines Nierenfett, es wird auch Speck mitverarbeitet. Das 
frische Fett wird von Hii.uten und blutigen Stellen befreit, sorgfii.ltig mit Wasser gewaschen 
und grob zerschnitten; durch Fleischhackmaschine oder Wiegemesser werden die Stiicke 
weiter zerkleinert. Das Fett wird in Porzellan-, Ton-, Zinn- oder gut emaillierten Gefii.Ben 
auf dem Dampfbade bis zum gleichmii.Bigen Schmelzen erhitzt. Das geschmolzene Fett 
wird dann koliert, und die Grieben werden gut abgepreBt. 

Das Schweineschmalz ist ein weiBes, halbfestes, fast geruchloses Fett, das je nach der 
herrschenden Temperatur weicher oder fester ist. Der Schmelzpunkt schwankt zwischen 
34 und 49°. Geschmolzen bildet das Schweineschmalz in diinner Schicht ein klares, farb
loses 01, das beim Erkalten in eigenartigen Wulstbildungen erstarrt. Es ist schwer lOslich in 
Alkohol, leicht loslich, besonders geschmolzen, in allen FettlOsungsmitteln. Das Schweine
schmalz besteht in der Hauptsache aus den Glyceriden der Palmitin·, Stearin- und O1saure. 
Das Schweinefett solI nur in gut schlieBenden Blech-, Glas- odar PorzellangefaBen kiihl 
und dunkel aufbewahrt werden. Tontopfe eignen sich ihrer Porositii.t wegen hierzu nicht. 
In Tierblasen hii.lt sich das Fett besonders gut (sog. Blasenschmalz). 

Benzoeschmalz, Adeps benzoatus. 
Um Schweineschmalz vor dem Ranzigwerden zu schiitzen, .. und um es wohlriechend 

zu machen, erwarmt man es eine Stunde lang im Wasserbad in einem gut gedeckten Gefii.B 
unter ofterem Umriihren mit gepulverter Benzoe und filtriert durch dichte Watte oder 
Filtrierpapier. Zur Herstellung kleinerer Mengen bringt man zu 100 Teilen Schweinefett 
10 Teile .. Tinctura benzoes aetherea, erwii.rmt gelinde unter Riihren auf dem Wasserbade 
bis der Ather verdunstet ist. Das Arzneibuch 6 gibt folgende Vorschrift: 1 Teil Benzoe 
wird mit 3 Teilen getrocknetem. Natriumsulfat (zur Entwasserung des Schmalzes) fein 
zerrieben. 50 Teile Schweineschmalz werden mit diesem Gemisch unter hii.ufigem Um
riihren 2 Stunden lang auf etwa 50° erwii.rmt und dann filtriert. 

Adeps induratus 
ist durch Pressen teilweise von 01 befreites Schweinefett; as wird zur Herstellung von 
Salben in wii.rmeren Gegenden benutzt. 

Anwendung: Als Grundlage fiir Salben und Pomaden. 

Rp. 
Unguentum simplex UNNA. 

Adipis benzoati . . " 20,0 
Olei benzoati . . . ... . 10,0 

wird kalt gemischt. 

Unguentum refrigerans VNNA. 
K1ihlsalbe nach UNNA. 

Rp. Unguenti simplicis UNNA 12,0 
Aquae Rosae 
Aquae Aurantii Florum aa 2,0 
Lanolini ........• 14,0 

Unguentum WILSON. WILSONsche Salbe. 
Rp. Zinci oxydati . . . . . . . 10,0 

Adipis benzoat. . . . . . . 40,0 

Als Talg oder Unschlitt bezeichnet man das feste Fett der Tiere, besonders 
der Wiederkauer. Feste pflanzliche Fette werden als Pjlanzentalg bezeichnet. 

Hammeltalg, Sebum ovile, 
ist das durch Ausschmelzen des fetthaltigen Zellgewebes gewonnene Fett gesunder Schafe. 
Das rohe Fett wird in derselben Weise vorbereitet wie beirn Schweineschmalz. Die zer
kleinerten Massen erhitzt man in einem verzinnten Kupferkessel am besten irn Dampf
bade oder sehr vorsichtig unter Umriihren iiber einem gelinden freien Feuer. Dierzuerst 
ausschmelzenden Anteile koliert man ab, sie geben einen reinen, weiBen Talg. Durch weiteres 
Erhitzen der zuriickbleibenden Mengen bei etwas verstarktem Feuer gewinnt man weitere 
Mengen gelblichen Talgs. Die ausgeschmolzene Menge wird durch Erhitzen im Wasserbad 
geklart, erforderlichenfalls durch Erwarmen mit wasserfreiem Natriumsulfat entwii.ssert 
und durch getrocknete Papierfilter im Wasserbad filtriert. 

Hammeltalg ist eine feste weiBe Masse von schwachem eigenartigem Geruch, Schmelz
punkt 45-50°. Bei lii.ngerem Liegen an der Luft wird der Hammeltalg oberflii.chlich gelb 
und ranzig. Der Hammeltalg besteht aus Palmitin-, Stearin- und O1sii.ureglycerin, von letz
terem sind etwa 30--40% enthalten. Er muB rein weiB sein und dari nicht ranzig, widerlich 
(bockig) oder brenzlig riechen. 

28* 
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Benzoetalg, Sebum benzoatum. 
Mit auf dem Dampfbad geschmolzenem Talg werden 2% Benzoepulver 1 Stunde dige. ' 

riert, dann filtriert. 

Salicyltalg, Sebum salicylatum. 
2 Teile B\lnzoesaure und 1 Teil Salicylsaure werden in 97 Teilen geschmolzenem Talg 

gelost, 
Wirkung und Anwendung: Talg wird hauptsachlich hei intertriginosen Er

scheinungen, bei wundgelaufenen FuLlen usw. gebraucht. 

Rindertalg, Sebum bovinum (iaurinum). 
Der aus dem Fettgewebe der Rinder gewonnene Talg ist dem Hammeltalg fast voll

kommen gleich. Er ist nur weniger reinweill, etwas fester als Hammeltalg und hat nicht 
den bockigen Geruch des letzteren. Schmelzpunkt 52-56°. Der Talg besteht aus Stearin
saure-, Palmitinsaure- und bIsaureglycerin. Der Gehalt an letzterem betragt etwa 45%' 
Der Talg darf nur schwach gelblich gefarbt sein, darf nicht ranzig, widerlich oder brenzlig 
riechen. 1m geschmolzenen Talg diirfen keine Gewebsreste erkennbar seiu. 

Anwendung: Wie Hammeltalg. 

Rinderknochenmark, Medulla bovina. 
Frisches Rinderknochenmark wird zerschnitten und auf dem Wasserbade ausge

schmolzen. Das geschmolzene Fett wird mit wasserfreiem Natriumsulfat entwassert und 
durch ein getrocknetes Filter filtriert. Zur Aufbewahrung gieLlt man es in Flaschen, die 
dicht verschlosscn werden. Das Knochenmarkfett ist schmalzartig von angenehmem, an 
frische Butter erinnerndem Geruch. Schmelzpunkt etwa 45°. Vor Licht und Luft geschiitzt 
halt es sich lange, ohne ranzig zu werden. . 

Rinderklauenfett, Oleum (Axungia) Pedum Tauri. 
Das Fett aus den Klauen der Rinder. Die Fetteile werden zerschnitten und in kochendes 

Wasser eingetragen. Nach dem Erkalten wird das an der Oberflache des Wassers befindliche 
Fett abgehoben, im Wasserbade erhitzt und koliert. Es ist ein weiLles oder weiLlliches, 
dickfliissiges Fett, das auch nicht leicht ranzig wird. Durch Zusatz von Paraffin, gelbem 
Wachs oder Kakaool macht man es konsistenter. 

Anwendung: Die drei letzten Fette finden wegen ihrer Eigenschaft nicht 
so leicht ranzig' zu werden, hauptsachlich zu kosmetischen Praparaten Ver
wendung, und zwar zu Haarpomaden. 

Kammfett, Adeps Colli equini, 
aus dem Oberhals des Pferdes, ist gelblich bis weill und weich wie Schweineschmalz. 
Schmelzpunkt etwa 32°. Da es aber einen besonderen Geruch hat, muLl es beim Gebrauch 
krMtig parfiimiert werden. 

Lebertran, Oleum Jecoris AselIi, Dorschlebertran. 
Das aus der Leber des Kabeljaus, Gadus morrhua L., des D?rsches, Gadus callarias L. 

und des Schellfisches, Gadus .aeglifinus L. gewonnene fette 01. Er wird hauptsachlich 
im den nordlichen Kiisten des atlantischen Ozeans gewonnen, besonders auf den Lafoten 
und iu Bergen (Norwegen), ferner in Schottland und Neufundland. Das alteste und ein
fachste Verfahren, das noch heute angewendet wird, besteht darin, daLl man die Lebern 
mit den anhangenden Gallenblasen in groLle BehaIter packt. Durch den eigenen Druck der 
Malle wird ein groLler Teil des Trans aus den Lebern ausgepreLlt. Der zuerst ausflieLlende 
Tran ist ziemlich hell und riccht nur schwach. Wenn aber die Lebern allmahlich in Faulnis 
geraten, wird der Tran dunkler und starker riechend. Der nach diesem Verfahren gewonnene 
Tran wird als natureller Lebertran bezeichnet. Viel zweckmaLliger ist das Ausschmelzen der 
frischen Lebern mit Dampf, Dampftran. Das Arzneibuch schreibt deshalb auch ausdriick
lich den Dampftran vor. Zur Gewinnung von besonders gutem Dampftran wird nach dem 
Verfahren von P. MOLLER das Ausschmelzen in geschlossenen Kesseln unter AusschluLl der 
Luftdurch Kohlendioxyd vorgenommen. Der nach diesem Verfahren gewonnene Lebertran 
wird als hydroxylfreier Lebertran bezeichnet. Der Dampftran solI ein blaLlgelbes, eigen
artig, aber nicht widerlich riechendes 01 sein. Der Lebertran gehort zu den halbtrocknenden 
bIen. In diinner Schicht der Luft ausgesetzt gibt er einen klebrigen Firnis. 

Der Lebertran enthalt 70% bIsaureglycerin, 25% Palmitinsaureglycerid, kleiue Mengen 
Stearinsaureglycerid; auLlerdem Glyceride niederer J..i:ettsauren (Essigsaure, Buttersaure, 
Valeriansaure, Caprinsaure) und folgende besonderen Olsauren: Asellinsaure, Jecorinsaure, 
Therapinsaure und Jecoleinsaure; ferner Cholesterin (0,3-0,6%), Spuren von Jod in 
organischer Bindung (etwa 0,0002-0,0003%). 
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Wirkung und Anwendung: Lebertran verabreieht man bei tuberkulosen und 
skrophulOsen Hautleiden in der aus der inneren Medizin bekannten Weise und 
in den bekannten Formen. AuBerdem wird er lokal mit fast spezifiseher 
Wirkung als Einreibung bei Lichen scrophulosorum verwendet. Gebraueht wird 
er aueh ortlieh bei Psoriasis als die Sehuppen erweiehendes Mittel und bei 
Prurigo. Bei infektiOsen Hauterkrankungen gibt man ihn auch intramuskular 
3/4-1 eem jeden dritten bis vierten Tag (PATSCHKE) (Pyodermien, Bubonen, 
Epididymitis). 

Desitinsalbe 
enthalt nach Angabe der Hersteller als wirksamen Bestandteil ein vitaminhaltiges chloriertes 
Extrakt aus Lebertran. 

Wirkung und Anwendung: Ais Wundsalbe; bei Hautkrankheiten, Ver
brennungen. 

Hersteller: Desitin A.G., Berlin-Tempelhof. 

Oleum Physeteris Chaenoceti (Daglingol oder EntenwalOl) 
aus dem Speck des Entenwals, von GULDBERG als Salbengrundlage empfohlen,. hat ein 
geringes spezifisches Gewicht und ist leicht zerflieBlich; soIl leicht von der Haut auf. 
genommen werden. 

Pllanzliche Ole. 
MandelOl, Oleum Amygdalarum. 
Das fette 01 der siiBen und bitteren Mandeln, der Friichte von Prunu8 amygdalus 

STOKES, des Mandelbaumes. Heimisch wahrscheinlich im subtropischen China und Vorder
asien, kultiviert seit Jahrtausenden im Mittelmeergebiet, im Siiden Englands und Skan. 
dinaviens wie in den meisten Gegenden Kaliforniens. Der Baum mit dem bitteren Samen 
ist wahrscheinlich als die urspriingliche wilde Form anzusehen, aus der die mit siiBen 
Kernen erst durch Kultur allmahlich entstanden ist. 1m Handel wird es bezeichnet als 
Oleum Amygdalarum verum, wahrend Aprikosenkern61 und Pfirsichkerniil als Oleum Amyg
dalarum gallicum bezeichnet wird. Nach den Arzneibiichern einzelner Lander darf das 
Mandeliil nur aus siiBen Mandeln hergestellt sein. Das 01 wird durch Pressen aus den 
Mandeln gewonnen. Das Mandeliil ist hellgelb, ger~~hlos, von mildem Geschmack. Es 
erstarrt erst bei - 20°. Es besteht vorwiegend aus Olsaureglycerinester (Olein), daneben 
in kleiner Menge Linolsaureglycerinester. 

Anwendung: Ein sehr mildes, reizlosesOI, das hauptsaehlieh zukosmetisehen 
Zweeken, Salben, Pomaden verwendet wird. 

ErdnufiOl, Oleum Arachidis, 
ist das aus den geschalten Samen der ErdnuB durch kaltes Auspressen gewonnene 01. 
Die Stammpflanze Arachis hypogaea L. ist im tropischen Afrika und Brasilien heimisch. 
1m wilden Zustande ist die Pflanze nicht mehr belmnnt. ~~e wird angebaut in den Tropen, 
stellenweise auch in Siideuropa. Hellgelbes, geruchloses 01 von mildem Geschmack. Es 
erstarrt etwa bei - 3°. Es besteht in der Hauptsache aus den Glyceriden der Olsaure und 
Leiniilsaure, vielleicht auch einer besonderen Olsaure, der Hypogaeasaure. Die beim Er
kalten festwerdenden Anteile bestehen aus den Glyceriden der Araehinsaure, Lignocerin
saure und vielleicht auch der Palmitinsaure. 

Anwendung: Ein billiger Ersatz fiir Oleum Olivarum. 

RiibOl, Oleum Rapae. 
Das gereinigte 01 verschiedener Brassicaarten, Brassica rap~ L. und Varietaten (Riibsen, 

Riibenkohl) und Brassica napus L. (Raps, Kohlriibe). Der Olgehalt der Samen betragt 
30-40%. Durch Pressen der gemahlenen Samen und Ausziehen der PreBkuchen mit 
Schwefelkohlenstoff oder anderen Liisungsmitteln wird es gewonnen. Gereinigt wird das 
Ol durch Behandlung mit Schwefelsaure. Gelbes oder braunlichgelbes, etwas dickfliissiges 
01 von eigenartigem Geruch und Geschmack. Erstarrungspunkt - 2 bis - 10°. 

Anwendung: Billiger Ersatz fUr Olivenol zur Bereitung von Linimenten, 
Z.' B. mit Styrax, Kalkwasser (Brandliniment) u. a. 
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Kakaobutter, Oleum Cacao, Kakaofett, 
wird aus den gerosteten enthillsten Kakaobohnen durch Auspressen gewonnen. Die Stamm
pflanze ist hauptsii.chlich Theobroma Oacao L., daneben Th. bicolor, Th. angustifolium, 
Th. ovalifolium. Urspriinglich beheimatet an den Kiisten M:exikos und des n6rdlichen 
-Siidamerikas wird der Baum jetzt in den meisten tropischen Landern kultiviert. Es ist von 
gelblich weiBer oder blaBgelblicher Farbe, ziemlich hart und fest, so daB es sich bei gewohn
Hcher Temperatur zerreiben und raspeln laBt. Es riecht und schmeckt mild kakaoahnlich. 
Es ist loslich in 5 Teilen siedendem absolutem Alkohol, in Alkohol von 90Vo1.-% nur wenig 
loslich. Die Haltbarkeit des Kakaofettes solI nach LEWKOWITSOH nicht groBer sein als 
die der anderen festen Fette. An der Luft wird es ranzig. In dichten Massen unter Luft
abfluB halt es sich aber sehr lange unverandert. Durch Licht wird es gebleicht und weiB. 
Schmelzpunkt 30-35°. . 

Das Kakaofett besteht hauptsachlich aus Glyceriden der Stearinsii.ure (etwa 40%), 
Palmitinsaure und Arachinsaure, der Olsii.ure (etwa 30%) und in kleinen Mengen der Laurin
sii.ure, Myristinsii.ure, Linolsaure und anderen Sauren. Die Glyceride sind groBtenteils 
gemischte Glyceride,_ so z. B. ist Olsauretriglycerid nicht vorhanden, wohl aber Oleodi
stearin, Oleodipalmitin, Oleopalmitostearin, Oleomyristicopalmitin. Das Fett enthalt ferner 
Phytosterin und Sitosterin, vielleicht auch Cholesterin, einen ungesii.ttigten festen Kohlen
wasserstoff (Amyrilen) und ein hyazinthenartig riechendes 01. 

Anwendung: Hauptsachlich zu milden, reizlosen Salben und Pomaden. 
Oeratum labiaJe. Lippenpomade. 

Rp. Olei Cacao . . . . . . . 75,0 
Olei Olivarum . . . . . 25,0 
Olei Rosae gtts. V 

wird durch ollosliches Alkannin gefarbt und 
in Glasr6hren, Tafeln oder Schiebedosen 

ausgegossen. 

Unguentum Hamburgense. 
Hamburger Salbe. 

Rp. Olei Cacao . . . . . . . 10,0 
Olei Amygdalarum . . . 20,0 

Unguentum pomadinum (UNNA). 
Rp. O1ei Cacao . . . . . 10,0 

O1ei Amygdalarum. . .. 20,0 
O1ei Rosae gtt. I 

Unguentum pomadinum compositum(UNNA). 
Rp. Ung. pomad. (UNNA). • • 100,0 

. Sulfuris praecipitati . .. 4,0 
Resorcini. . . . . . •• 2,0 

Unguentum pomadinum sulfuratum (UNNA). 
Rp. Olei Cacao . . . . 10,0 

Olei Amygdalarum 20,0 
Sulfuris praecipitati 1,0 
O1ei Rosae gtts. II 

Unguentum pomadinum Plumbi (UNNA). 
Bleipflasterpomade UNNA. 

Rp. Emplastr. Lithargyr. 15,0 
01. Cacao benz. . .. 20,0 
01. Arachid. benz. .. 65,0 
01. Citronellae gtts. III 
01. Cassiae gtts. II 

Cocosbutter, Oleum Cocos, Cocosfett, CocosnuBOl, 
ist das aus dem getrockneten Fleisch der Cocosniisse (Kopra) gewonnene, gereinigte Fett. 
Die Stammpflanze Oocos nucifera L., Oocospalme, wird wohl in allen tropischen Lii.ndern, 
besonders in Kiistengebieten und niedrig gelegenen Gegenden kultiviert. Neben einer 
primitiven Weise des Auskochens mit Wasser oder Pressens der Kopra in den Ursprungs
landern wird die gr6Bere Menge in Europa gewonnen durch Auspressen der gemahlenen 
Kopra in hydraulischen Pressen und auch durch Ausziehen mit L6sungsmitteln. Das 
rohe Cocosfett wird sehr leicht ranzig, auch in der Kopra wii.hrend der langen Beforde
rung zur See. Das aus der Kopra gepreBte Fett muB daher gereinigt (raffiniert) werden. 
Der ProzeB besteht im wesentlichen in der Entfernung der freien Fettsauren durch Behand
lung mit Alkalien, Magnesia oder Alkohol und durch Beseitigung der riechenden Stoffe 
durch Wasserdampf, Kohlendioxyd und auch mit Alkoho1. 

Das gereinigte Cocosfett ist in unserem Klima ein weiBes, maBig hartes Fett, Geruch 
schwach nuBahnlich. Durch Riihren wahrend des Erstarrens wird es schmalzartig weich 
und streichbar. Schmelzpunkt 20-28°, meist 23-25°. Es lOst sich in 2 Teilen Weingeist 
von 90% beim Erwarmen auf 60°. Das Cocosfett besteht in der Hauptmenge aus den Glyce
riden der Laurinsaure und Myristinsaure, ferner der Capron-,Capryl- und Caprinsaure und 
OIsaure. Die Menge der fliichtigen Fettsauren betrii.gt etwa 2%. Palmitinsaure jst nicht 
nachgewiesen, auch Stearinsaure nur in sehr geringer Menge, etwa 1 Ufo. 

Anwendung: Hauptsachlich zur Herstellungvon Seifen und Salbengrund
lagen. 

Baumwollsamenol, Oleum Gossypii. 
Das durch Pressen gewonnene, gereinigte fette 01 der Samen der verschiedenen Gossy

piumarten. Gossypium barbadense L., G. arboreum L., G. herbaceum L., G. religiosuIrl'L. 
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u. a. Kultiviett in Nord- und Mittelamerika, 'Brasilien, Pem, Nordafrika, Queensland 
und anderen subtropischen Gegenden. Die bei Gewinnung der Baumwolle in groBer Mengen 
abfallenden Baumwollsamen enthalten 15-30%, meist 20-25% 61, von dem etwa die 
Halfte durch Pressen, der Rest durch Ausziehen mit Losungsmitteln gewonnen werden kann. 
Das ausgepreBte 61 ist rot bis braunschwarz und wird zur Reinigung mit Schwefelsa.ure 
und danach mit Lauge behandelt und durch Behandlung mit Wasserdampf von den 
riechenden Stoffen befreit. Bei niedriger Temperatur scheidet sich ein festes Fett, das 
Baumwollsamenmargarin krystallinisch aua, daa abgepreBt wird. Der fluasigbleibende 
Anteil kommt als gereinigtes Baumwollsamenol in den Handel. 

Das bl ist blaBgelb, geruchlos, von mildem, nuBartigem Geschmack. .An der Luft 
troeknet es sehwach. Unter 120. seheidet es festes Fett aus, bei etwa 0 bis - 50. wird es 
fest. Es besteht aus den Glyeeriden der 61saure, Palmitinsa.ure, Linolsaure, Linolensa.ure 
sowie in geringer Menge' aus den einer Oxysa.ure, der Cottonolsaure und geringen Mengen 
aldehydattigen Verbindungen. 

Anwendung: Nach K. HERXHEIMER solI es sich besonders zur Herstellung 
des Spiritus saponatus kalinus eignen, auch wird es als Zusatz zu Haarwassern 
benutzt. 

LeinOl, Oleum Lini, LeinsamenOl, 
wird gewonnen dureh Pressen der gemahlenen Leinsamen, zuerst kalt dann heli und dureh 
Ausziehen der PreBkuehen mit Losungsmitteln wie Sehwefelkohlenstoff u. a. Die Stamm
pflanze ist Linum usitatissimum L., eine sehr alte Kulturpflanze, die wild nieht mehr vor
kommt, aber mit Ausnahme der aquatorialen Lander fast uberall angebaut wird. Fiir 
arZJ;leiliehe Zweeke ist nur das kaltgepreBte bl zu verwenden. Es ist ein klares, gelbes 61 
you eigenartigem Gemeh und Gesehmack. Bei Abkuhlung bis auf - 160. bleibt es noeh 
flussig. In diinner Sehieht troeknet es an der Luft zu einem Firnis. Es besteht aus 10-15% 
festen Glyceriden der Palmitin-, Stearin-, Myristin- und Araehinsaure, 80-90% flussigen 
Glyeeriden (5% 61saure-, 15% Linolsaure-, 15% Linolensaure-, 65% Isolinolensaureglyeerid). 

Anwendung: Zur Herstellung von Linimenten, wie z. B. Brandlinimenten. 
Linimentum contra Combustiones (Brandliniment). 

Rp. Aquae Caleariae 
Olei Lini aa . • . . . . . . . 100,0 

OlivenOl, Oleum Olivarum, ProvencerOl, Oleum Olivarum provinciale. 
Zur Gewinnung der feinsten Sotten werden die reifen Oliven mit der Hand gepfluekt, 

das Fruehtfleiseh. auf Miihlen gemahlen und kalt gepreBt. Die Stammpflanze ist Olea, 
europaea L., der (jlbaum, heimiseh im Orient, jetzt uberall im Mittelmeergebiet kultiviert 
und verwildert. .Angepflanzt aueh in .Amerika, am Kal' und in Australien. Bei der ersten 
J>ressung erhalt man ein hellgelbliehes oder griinIiehes 01 yom Gemeh und Gesehmaek des 
Fruchtfleisehes (Jungfernol), Huile de vierge. Die zweite starkere kalte Pressung liefert ein 
etwas weniger wettvolles, aber immer noeh sehr gutes bl. Werden die ganzen ungeschii.lten 
Oliven mit Sehalen und Kernen gemahlen, in Binsensaeke gefiillt und kalt gepreBt, so liefert 
die erste Pressung eine erste Sotte Speiseol. Der PreBruekstand wird mit kaltem Wasser 
angeriihri, noehmals gepreBt und gibt dann eine zweite Sorte Speiseol. Eine besonders 
gute Ausbeute erzielt man, wenn die Oliven in Haufen einer kurzen Garung iiberlassen 
und dann stark gepreBt werden. Aueh diese Produkte sind Speiseole. 

Ais Olivenol im Sinne des Arzneibuehes konnen nur die besseren Speiseole verwendet 
werden. Das 61 ist gelb oder griinliehgelb, rieeht und sehmeckt sehwaeh und eigenartig. 
Bei 100. beginnt es sieh dureh Ausseheidung fester krystalliniseher Fette zu truben, feinere 
Sorten erst unter 60.. Bei 00. bildet es eine salbenartige Masse. In Alkohol ist es wenig 
loslich, leieht loslich in Ather, Chloroform und den ubrigen Fettlosungsmitteln. Es besteht 
zu etwa 250./0. aus festen Fetten, den Glyeeriden der Stearin-, Palmitin- und Araehinsaure 
und etwa 75% fliissigen Fetten, Glyeeriden der 61saure 70% und der Linolsaure 5%, teil
weise aber aueh aus gemisehten Glyceriden, geringen Mengen freier Fettsii.uren, Phyto
sterin und Chlorophyll. Gemeh und Gesehmaek miissen rein und mild und keineswegs 
ranzig sein. Aueh beim Erwarmen einer kleinen Menge des 61s in einer Porzellansehale 
auf dem Wasserbade darf kein fremder und unangenehmer Gerueh auftreten. 

Anwendung: Zur Entfernung von Krusten und Borken, zur Reinigung der 
Raut von anhaftenden Salben, als Zu:satz zu Salben und Pomaden, Losungs
mittel fUr Arzneisto££e (Menthol) u,sw. 

MohnOl, Oleum Papaveris. 
Stammpflanze ist Papaver somniferum L. Dieses Gewii.chs ist dureh Kultur aus der 

in den Mittelmeerlii.ndern heimisehen Art Papat·er sctigerum entstanden und wird in vielen 
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Formen zur Opium-, Samen- Wld OlgewinnWlg kultiviert. Das aus den Mohnsamen durch 
Pressen gewonnene fetteOI ist ein blaBgelbes, trocknendesOI von mildemangenehmen Gerl,lch 
und Geschmack. Bei 0° bleibt es noch klar, bei - 18° wird es fest. Es besteht aus Glycerin
estern, der Linolsaure, bIsaure, Palmitinsii.ure, Stearinsii.ure Wld kleinen Mengen Linolen
u~d Isolinolensaure. 

Anwendung: Zur Herstellung von Linimenten. 

RicinusOl, Oleum Ricini, Oleum Castoris, CastorOl, Oleum Palmae Christi. 
Stammpflanze Ricinus communis L. und aus dieser durch Kultur entstandene Spiel-

arten. Urspriinglich wohl in Siidasien und in Afrika heimisch, wird sie jetzt weit ver
breitet in warmeren Gegenden angebaut. In den Tropen strauchig und iiber 10 m hoch, 
in Mitteleuropa einjahrig, bis 2 m hoch. Die frischen Ricinussamen wer.<;len geschalt Wld die 
gemahlenen Kerne 1-2mal kalt gepreBt, wodurch etwa 40-45% 01 erhalten werden. 
Das ausgepreBte 01 wird mehrmals mit Wasser ausgekocht, durch Erwarmen vom Wasser 
befreit Wld filtriert. Durch das Auskochen mit Wasser werden drastisch wirkende Stoffe 
beseitigt, die im 01 enthalten sind. Aus den PreBriickstanden kann man durch heiBes Aus
pressen noch etwa 7% Wld durch Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff oder anderenLosungs
mitteln den Rest des bIes gewinnen. Fiir arzneiliche Zwecke darf nur das kalt gepreBte, 
mit Wasser ausgekochte 01 verwendet werden. Ein dickfliissiges, klares, farbloses oder 
schwach gelbliches 01. Das warm gepreBte 01 ist deutlich gelblich, bis gelb oder rotlich
gelb. Geruch und Geschmack sind kaum wahrnehmbar. Bei 0° wird das 01 durch Abschei
dung von krystallinischen Flocken triibe, bei starkerer Abkiihlung halbfest. 1m Gegensatz 
zu den meisten anderen fetten Olen ist es mit konzentrierter Essigsaure Wld mit absolutem 
Alkohol in jedem Verhaltnis mischbar. Es lOst sich auch in der dreifachen Menge Weingeist 
von 90 Vo1.-%. In Ather und Chloroform lOst es sich, nicht aber wie die anderen bIe in 
Petrolather, Benzin, Petroleum und Paraffinol. An der Luft wird es ranzig Wld in diinner 
Schicht ausgebreitet trocknet es allmahlich zu einem zahen klebrigen Firnis. AuBerordent
lich hoch ist die Viscositat, die bei 15° fast lOmal so groB ist wie die des Olivenols. Das 
Ricinusol ist zum Unterschied von den meisten fetten Olen optisch aktiv. 

Die Hauptmenge des bIs (iiber 80%) besteht aus dem Glycerid der Ricinolsaure, daneben 
sind vorhanden Glyceride der Isoricinolsaure, Tristearin, etwa 1% Dioxystearin und Oxy
stearin, aber kein Palmitin und Olein. Die abfiihrende Wirkung des Ols beruht auf dem 
Ricinolsaureglycerid. Der Gehalt an freien Sauren betragt bei guten Olen nur etwa 0,4 
bis 0,6%. 

Anwendung: Zur Herstellung von Brillantinen, Haarpomaden, Haarolen, als 
Zusatz zu Kopfwassern. Losungsmittel fiir Salicylsaure. 

DericinOl, Oleum dericinatum 
wird aus wasserfreiem Ricinusol in der Weise hergestellt, daB etwa 10% bei 300° abdestil
liert werden. Der Riickstand wird mit 50% Alkohol, Ammoniak und etwas Phenophthalein 
bis zur schwachen Rosafarbung des Indikators geschiittelt. N ach Trennung der Fliissigkeiten 
wird die wasserige Schicht abgezogen und das bI durch Erwarmen vom Alkohol befreit. 
Dunkelgelbes zahes bI, unloslich in Alkohol von 90%, leicht loslich in Petrolather, bei 
- 20° nicht erstarrend. 

Floricin 
ist eine entsprechend bereitete, bei Zimmertemperatur salbenartige Masse, bei deren Her
stellung aber etwa 50% des benutzten Ricinusoles abdestilliert werden. 

Anwendung: Zusatz zu Salbengrundlagen. 
Hersteller: Dr. H. Nordlinger, FlOrsheim. 

SesamOl, Oleum Sesami, 
Stammpflanze Sesamum indicum und Sesamum orientale L. Vielleicht in Ostindien 

heimisch, in allen tropischen und subtropischen Gegenden seit altersher kultiviert. Auch 
in Kleinasien und Palastina finden sich Anpflanzungen. Das durch kaltes Pressen aus den 
Sesamsamen. gewonnene fette 01 ist .. ein hellgelbes nicht trocknendes bI, fast geruchlos, 
Geschmack milde, angenehm. Das 01 dreht schwach rechts. ErstarrWlgspunkt - 4° bis 
- 6°. Es besteht aus den Glyceriden der Olsaure, Linolsaure, Stearinsaure und Palmitin
saure. Der unverseifbare Anteil enthalt ein Phytosterin und Sesamin. 

Anwendung: Dient zur Herstellung von Jodipin und Bromipin. 
Wahrend die bis jetzt angefiihrten Fette und Ole in der Dermatologie aus
lieBlich der auBeren Anwendung dienen, hat das folgende 01 bei innerlicher 
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Darreichung eine mehr oder minder ausgesprochene arzneiliche Wirkung bei 
einer Anzahl von Dermatosen. 

GynocardiaOl, Oleum Gynocardiae, ChaulmugraOl, Oleum Chaulmoogra. 
Das fette 01 der Samen von Hydrocarpus Kurzii Wrbg., heimisch in Burma. Die Chaul

mugrasamen enthalten etwa 38--40%, geschaIt etwa 55-'---60% fettes 01, von dem etwa 
% durch Auspressen erhalten wird und der Rest durch Ausziehen mit Losungsmitteln. 
Das 01 ist gelblich, dickfliissig oder salbenartig; frisch gepreBt, geruch- und geschmacklos, 
spater von eigenartigem Geruch und scharfem Geschmack. Neben Glyceriden der Palmitin
und Arachinsaure enthalt das 01 das Glycerid der Gynocardiasaure (Chaulmugrasaure) 
C17H 31COOH und wahrscheinlich einer der Letzteren homologen Saure, ferner Albuminoide 
und Phytosterin. 

Anwendung: Das 01 wird auBerlich und innerlich bei Tuberkulose, Rheuma
tismus,Lupus, Syphilis und besonders bei Lepra angewendet. Innerlich mit 
Oleum Olivarum aa steigend bis auf 100 Tropfen; subcutan 2-5 ccm des 
sterilisierten Oles. Da das 01 wegen seiner unangenehmen Nebenwirkungen oft 
schwer einzunehmen ist, so hat UNNA aus dem 01 eine Natronseife: 

Gynocardiaseife, Sapo Gynocardiae, 
herstellen lassen und aus dieser werden keratinierte Pillen gemacht. 

Pilulae Saponis Gynocardiae. 
Saponis Gynocardiae300 g, Aquae destillatae 200,0 g, solve in balneo vaporis; tum 

adde massae sebi pro pilulis keratinatis 200 g, Terrae siliceae 100 g, M. f. massa e qua form. 
pil. keritinatae ponderis 0,45 g. Jede Pille enthalt 0,18 g Gynocardiaseife, entsprechend 
0,15 g Oleum Gynocardiae_' . 

Emulsio OZ. Gynocardiae (UNNA). OZeumGynocardiae camphorat. (UNNA). 
Rp. Olei Gynocardiae . 10,0 Rp. 01. Gynocardiae. . .. 10,0 

OJ. Amygdal. . . . 20,0 01. camphorat. fort. .. 90,0 
Gummi arab. pulv. 15,0 
Aq. dest. . '. _ _ . 20,0 
Aq. Calcis q. s. ad . 100,0 

Unguentum Gynocardiae. 
Rp. Olei Gynocardiae 

Unguenti Paraffini aa part. 
Antileprol, 

ein Gernisch der Athylester der Chaulrnugrasauren. Das durch Pressen gewonnene 01 
der Sarnen wird verseift und mit stromendemWasserdampf behandelt, die Sauren mit Athyl
alkohol verestert und das Estergemisch schlieBlich durch Vakuumdestillation gereinigt. 
Diinne, klare Fliissigkeit von kaum merklichem Geruch und neutraler Reaktion. In Wasser 
unloslich, mit Alkohol und Ather in jedem Verhaltnis mischbar. Niedriges spez. Gew. 
(0,905--0,915). 

W irkung: Gegen Lepra. 
Anwendung: Man gibt es in Dosen von 2-5 g in warmem Tee, warmer 

Milch oder in Gelatinekapseln wahrend der Mahlzeiten. Auch subcutan wird 
es angewendet, nur ist diese Darreichungsform oft von stiirmischer Reaktion, 
hohem Fieber, AbsceBbildung begleitet. Nach TREUHERZ auch intravenos in 
Dosen von 0,4-1,2 ccm, gegebenenfalls zusammen mit 2%iger Brechwein
steinlOsung, 2-3 ccm intravenos. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 50 und 100 Kapseln zu 0,5 g, desgleichen zu 1 g. 

OP mit 24 Ampullen zu 1,5 ccm. 

Durotan, 
Losung eines gereinigten Chaulmoograsaureesters mit Thymol und Campher61 zur intra
muskularen Behandlung der Lepra .. In zwei Starken erhaltlich. Durotan mite mit 25% 
Ester und fortius mit 50%. 

Wirkung und Anwendung: Bei reizbaren Formen der Lepra gibt man 1 eem 
Durotan mite, bei refraktaren Fallen 1 cem Durotan fortius intramuskular. 
Es kann aueh intravenos gegeben werden, wird aber schlechter vertragen. 
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Stellen sich nach Einspritzungen Fiebererscheinungen und Aussaat neuer 
Knoten ein, darf eine weitere Injektion erst nach Eintreten eines volligen 
Ruhezustandes gemacht werden. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 
Handelsform: OP mit 5 Ampullen zu 1,5 ccm 25°/Jger und 50°/oiger 

Losung. 
Anhangsweise soIl noch erwahnt werden: 

CrotonOl, Oleum Crotonis, 
das aus den Samen der in Ostindien beheimateten Croton e1uteria L. und Croton tiglium L. 
durch Pressen oder Ausziehen mit einem Alkohol-Athergemisch gewonnen wird. Gelb
braunes, dickfliissiges 01, an der Luft etwas trocknend. Es besitzt einen schwachen, 
eigentiimlichen, unangenehmen Geruch. Es enthii.lt freie Sa.ure und rotet daher Lackmus. 
In 90%igem Alkohol ist es zum Teil loslich. In dem doppelten Volumen abso1utem 
Alkohol ist es hii.ufig schon bei gewohnlicher Temperatur, jedenfalls aber beim Erwa.rmen 
vollig IDslich. 

Das CrotonDI besteht aus den Glycerinestern vieler Fettsa.uren wie Palmitin-, Stearin-, 
Myristin-, Laurin-, Onanthy1-, Capron-, Valerian-, Butter- und Tiglinsaure u. a. Der drastisch 
wirkende und hautreizende (blasenziehende) Bestandteil wird als Crotonolsii.ure (oder Crotonol) 
bezeichnet (etwa 4%). 

Wirkung und Anwendung: Auf die Raut gebracht erzeugt es Blasen und 
Pusteln und wird daher als ableitendes Mittel benutzt. 

Nastin, 
ein aus, Streptotlvrix leproides gewonnenes reines Neutralfett (Triglycerid der Nastinsaure). 
Weille feine Krystalle von obstartigem Geruch, lOslich in Ather und fetten Olen. 

Wirkung und Anwendung: Bei Lepra zu Einspritzungen unter die Haut, 
gelOst in benzoylehloridhaltigem Olivenol, und zwar Nastin Bo = 0,02%, 
Nastin ~ ~ 0,05%, Nastin B2 = 0,2%. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP in Ampullen zu 1 cem, 6 Stuck. 

Wachse. 
Als Wachs bezeichnete man !riiher 1ediglich das Bienenwaclh8. AuBer dem Bienenwaehs 

finden noch andere wachsartige Stoffe Verwendung, die aus dem Pjlanzenrewh stammen 
und alB Pjlanzenwachs bezeichnet werden. Dieses ist nicht nur in der ii.uBeren Beschaffen
heit, sondern auch in der chemischen Zusammensetzung dem Bienenwachs teilweise ii.hn
Iich. Die Wachse bestehen groBtenteils aus Estern hoherer Fettsauren mit einwertigen 
hoheren Alkoholen, z. B. Palmintinsii.ureme1issylester. Daneben sind auch £reie hohere 
Fettsauren vorhanden, wie die Cerotinsii.ure, C25H 51COOH, im Bienenwachs, ferner kleine 
Mengen von Kohlenwasserstoffen und anderen Verbindungen. 

Gelbes Wachs, Cera flava, Bienenwachs. 
1m Herbst werden die mit Honig gefiillten Waben der Bienen durch Ausschleudern 

ge1eert und in Wasser geschmolzen. Nach dem Erstarren wird das Wachs abgehoben, ge
trocknet, nochmals ohne Wasser geschmolzen und' in Kuchen oder Tafeln gegossen. FUr 
arzneiliche Zwecke ist es gut das Wachs noch einmal zu schmelzen und durch einen Heill
wassertrichter zu fHtrieren, denn nicht so behande1tes Wachs enthii.lt immer Pollenkorner der 
Pflanzen, die den Bienen den Honig lieferten. Aus Ceresin, bestehende Kunstwaben diirfen 
zur Gewinnung von Wachs fiir arzneiliche Zwecke nicht verwendet werden. Das Wachs 
bildet eine in der Kii.lte sprooe, kornig brechende Masse von gelber bis gelbgrauer und 
braungelber Farbe. Die Farbe wird beeinfluBt durch die Nahrung der Bienel1. Besonders 
helles, 'weiBlich gelbes Wachs aus jungen Bienenstocken wird als "Jungfernwachs" bezeichnet. 
Afrikanische und amerikanische Wachssorten sind oft braun, indische graubraun. Der 
Geruch ist angenehm honigartig, der Geschmack wiirzig. Beim Erwii.rmen wird es knetbar. 
Es schmilzt bei 63,5-64,5°. Es ist unloslich in Wasser, sehr wenig loslich in kaltem Alkohol. 
in heillem lOst es sich teilweise auf, indem die Cerotinsaure in Losung geht, der Palmintin
sii.uremelissylester aber nur zum Teil. 'Erst in groBen Mengen von siedendem Alkoho1 
lOst sich Wachs vollstandig. In Ather, Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, 
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Terpentinol und anderen atherischen Olen, auch in fetten Olen ist es besonders beim Er
warmen loslich. Aus der Losung in Chloroform scheidet es sich beim Verdunsten teilweise 
krystallinisch aus. 

Bienenwachs besteht zum groBten Teil aus Palmitinsauremelissylester ClsH31COOC30H61 
(Myricin) und freier Cerotinsaure C25H 51COOH (Cerin). AuBerdem sind vorhanden: 
Mellissinsaure C29H 59COOH, Qerylalkohol, C2sH s30H, kleine Mengen eines anderen hi:iheren 
Alkohols und Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihe. 

Anwendung: Zusatz zu Salben, um sie fester und wasseraufnahmefahig zu 
machen. 

Wei.6es Wachs, Cera alba, gebleichtes Wachs, 
wird durch Bleichen von gelbem Wachs hergestellt. Man unterscheidet eine Rasenbleiche 
und eine chemische Bleiche. Fiir die Rasenbleiche wird das geschmolzene gelbe Wachs auf 
holzerne Walzen gegossen, die etwa bis zur HaUte in kaltem Wasser rotieren und da
durch in die Form von diinnen Bandorn gebracht. Man gieBt das Wachs auch zu 

Abb. 1. Metallformen zum Ausgieilen von Pflastern und Ceraten in Stangenform. 

Abb. 2. Blechform zum Ausgieilen von Pflastern und Ceraten in Tafelform. 

diinnen Faden aus, oder man staubt es unter Druck in kaltes Wasser. In einem solchen 
Zustande wird es dann auf Leinwandtiichern unter haufigem Benetzen mit Wasser, 
bisweilen auch unter Zusatz von Terpentinol der Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt. 
Wenn die Oberflache des Wachses gebleicht ist, wird es wieder geschmolzen, in Bander 
gegossen und weiterhin dem Sonnenlichte ausgesetzt. Dieser ProzeB wird so oft wiederholt, 
bis das Wachs vollig gebleicht ist. Ein Zusatz von 5% Talg beschleunigt das Bleichen, das 
Wachs wird weiBer und weniger sprode. Bei der chemischen Bleiche wird das Wachs durch 
Einwirken von Chlorkalk, Wasserstoffsuperoxyd, Kaliumpermanganat oder durch Kalium
bichromat und Schwefelsaure entfarbt. Durch die Einwirkung dieser Chemikalien werden 
die physikalischen Eigenschaften des Wachses jedoch merklich verandert. Das Wachs 
kann auch durch Tierkohle entfarbt werden. ' 

Das weiBe Wachs kommt in den Handel in Form runder, diinner Scheiben oder in Form 
von Tafeln. Es besitzt weniger den eigenartigen Wachsgeruch als das gelbe Wachs. Es ist 
weiB oder schwach gelblich weiB, etwas durchscheinend und harter als das gelbe Wachs. 
Der Bruch ist nicht kornig, sondern schwach glanzend. Das weiBe Wachs darf nicht ranzig 
riechen. 

Anwendung: Wie gelbes Wachs, bei kosmetischen Salben mehr bevorzugt. 
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Wachssalben, . Cerata, Cerate, 
sind Arzneiformen zum auBerlichen Gebrauch, die ihrer Konsistenz nach zwischen Pflastern 
und Salben stehen und meist in Stangen oder auch Tafeln ausgegossen sind. Sie bestehen 
im wesentlichen aus Wachs, Fett, OZ, WaZrat, Oeresin und ii.hnlichen Stoffen. Zum Aus
gieBen in Stangen bedient man sich besonderer GuBformen aus Eisen s. Abb. 1, zum" 
AusgieBen in Tafeln solcher aus Blech, sogenannter Chokoladenformen, s. Abb. 2. 

Dermatologisch interessieren nur die hierhin gehorende Lippenpomade, Oeratum Oetacei 
(s. S. 445). . 

Konigssalbe, Unguentum basilicum, 
wird hergestellt aus ErdnuBol 9 Teilen, gelbem Wachs 3 Teilen, Kolophonium 3 Teilen, 
Rammeltalg 3 Teilen, Terpentin 2 Teilen. 

Wachssalbe, Unguentum cereum, Unguentum simplex, 
wird hergestellt aus 3 Teilen gelbem Wachs und 7 Teilen ErdnuBol, eine gelbe Salbe. Nach 
dem Schmelzen muB die Salbe bis zum Erkalten geriihrt werden, da sie sonst stuckig wird. 

Cold Cream, Unguentum leniens, Unguentum emolliens, Unguentum refrigerans, 
besteht aus weillem Wachs 7 Teile, Walrat 8 Teile, Mandelol 60 Teile, Wasser 25 Teile, 
Rosenol gtts. II. Die Herstellung eines haltbaren und zarten Cold Creams erfordert groBe 
Sorgfalt. In die geschmolzene Masse des Walrates und des Wachses tragt man das 61 ein, 
riihrt fast bis zum Erkalten und fugt dann unter fleilligstem Agitieren das Wasser zu. 
Borax und Seife, die oft zugesetzt werden, um das Wasser fester zu binden und die Salbe 
weiller erscheinen zu lassen, machen das Unguentum leniens fiir eine zarte und empfind
liche Raut unbrauchbar. 

Von SCHLEICH ist fiir folgende dermatologischen Praparate vielfach Wachs verwendet 
worden. 

Dr. SCHLEICH! Ceratcreme. 
Rp. Past. cerat. 

Vaselini flav. aa . 
Zinc. oxydat. . 
01. Rosarum gtts. V 
Eosin. solut. gtts. II 

50,0 
10,0 

Ceratvaseline, Unguentum ceratum via frigida paratum. 
Man vermischt gleiche Teile Vaseline und Wachspaste und erwarmt. Beim Erkalten, 

wenn beide Komponenten ihre natiirliche Konsistenz wieder annehmen, gelingt die innigste 
Mischung in der Reibschale. Dies ist auch der Augenblick, in dem Zusatze, wie z. B. Zink
oxyd, zu machen sind. 

Glutinceratcreme. 
Rp. Glutin. cerat. • . . 90,0 

Calore solut. adde 
Zinc. oxydat. . . • 9,0 
Glycerin .. gtts III 
Eosin. solut. gtts. II 
01. Rosar. gtts. II 
M. f. pasta. 

Wachspaste, Pasta cerata, 
wird durch Verseifen von Bienenwachs mit Ammoniak hergestellt; eine homogene, hell
gelbe, weiche salbenartige Masse. 

Wachsgelatine, Glutinum ceratum, 
wird hergestellt wie die Wachspaste, nur daB an Stelle des Wassers eine 10%ige Gelatine~ 
lOsung verwendet wird. 

Carnaubawachs, Cera Carnaubae, 
ein Pflanzenwachs, das von den Blattern der brasilianischen Wachspalme, Corypha cerifera 
L. ausgeschieden wird. Der staubartige weiBe tlberzug der jungen, an der Sonne 
getrockneten Blatter wirdinit Biirsten in heilles Wasser gebracht und das zusammen~ 
geschmolzene Wachs·nach dem Erstarren abgehoben. 

Carnaubawachs bildet harte sprode Massen, von gelblichweiller, grauer bis graugriiner 
Farbe. -Das gelblichweiBe Wachs wird am liOchsten bewertet. "Losli\lh -,in Ather, heillem 
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Alkohol und heiBem Terpentinal. Schmelzpunkt 84-86°. Es ist schwer verseifbar und 
besteht graBtenteils aus Ceratinsa.uremelissylester C25H51COOC30H61> enthii.lt etwas freie 
Cerotinsii.ure und Melissylalkohol und kleine Mengen anderer wachsartiger Verbindungen. 

Anwendung: Zusatz zu Salbengrundlagen, zur Herstellung des sog. Gleit. 
puders (s. S.). 

Cearin, 
ein Gemisch aus 1 Teil Carnaubawachs, 3 Teilen Ceresin und 16 Teilen £liissigem Paraffin. 
Salbengrundlage. 

Hersteller: J. D. Riedel A.G., Berlin-Britz. 

Walrat. 
Walrat, Cetaceum, Spermaceti. 
Verschiedene Walarten besonders der Potwal oder Spermwal, Catodon macrocephalus 

Grey, haben in den Schii.delknochen und den Knochen des Riickgrates Hahlungen, die mit 
einem gelblichen bl gefiiUt sind. Beim Erkalten des bls scheidet sich der Walrat krystal
linisch aus und wird von den fliissig bleibenden Anteilen, dem Walratal, durch Abpressen 
getrennt. Die Menge des Walrats betrii.gt etwa 1/3 des Walratals. Durch Kochen mit einer 
schwachen Kaliumcarbonatliisung wird der Walrat von den letzten anhaftenden blmengen 
befreit, mit heiBem Wasser gewaschen und nach dem Abscheiden des Wassers erstarren 
gelassen. 

Walrat bildet eine schneeweiBe, halb durchscheinende, perlmutterglii.nzende, fettig 
anzufiihlende, groBblii.tterig-krystallinische Masse von mildem Geschmack und schwachem 
eigentiimlichem Geruch. Er brennt mit helleuchtender, geruchloser Flamme. Unlaslich 
in Wasser, leicht laslich in Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und in heiBemAlkohol, 
wenig liislich in Benzin und Petrolather. Aus den Lasungen krystallisiert er leicht. Bei 
lii.ngerem Liegen an der Luft. wird et gelb und nimmt ranzigen Geruch an. Mit Weingeist 
besprengt, lii.Bt er sich ~u Pulver zerreiben. Auch geschmolzener Walrat lii.Bt sich durch 
Riihren im Marser bis zum E:r:kalten in Pulver verwandeln. 

Der Walrat besteht zum graBten Teil aus Palmitinsii.ure-, Cetylester (Cetin) 
ClsH31COOc;,sHgg. Er enthii.lt auch kleine Mengen von Estern anderer Fettsii.uren, z. B. 
Laurin·, Myristin- und Stearinsii.ure mit einwertiglln Alkoholen, auch kleine Mengen von 
Glyceriden. 

Anwendung: Zu Salben, Pomaden usw. 

Unguentum Cetacei, WaIratsalbe, 
in gleicher Weise wie die Unguentum cereum hergestellt, aber mit Walrat an Stelle 
.von Wachs. 

Rote Lippenpomade, Ceratum Cetacei rubrum, rotes WaIratcerat. 
Walrat 5,0, gelbes Wachs 35,0, Mandelal 60,0 schmilzt man und setzt zu: Bergamott

aI0,5, Citronenal 0,5, Alkanin 0,1 g. Wird in Stangen ausgegossen. Ein fiir Tuben ge. 
'eignetes Cerat erfordert 80,0 Mandelal. 

Cetylalkohol, Alcohol cetylicus, Aethal. C16H330H. 
Walrat wird durch Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge verseift. Auf Zusatz von Wasser 

scheidet sich der Cetylalkohol aus, wii.hrend das palmitinsaure Kalium in Lasung bleibt. 
Durch Umkrystallisieren aus Alkohol wird der Cetylalkohol gereinigt. Er bildet farblose, 
gJii.nzende BJa.ttchen, ist unlaslich in Wasser, laslich in Ather, Chloroform, Weingeist. 
Schmelzpunkt 49,5°. 

Anwendung: Zu Streupulver mit Borsaure gemischt, bei Ekzemen, Prurigo', 
Frostschaden. 

Wollfctt. 
W olliett, Adeps Lanae. 
Es ist das gereinigte Fett der Schafwolle und ist seiner chemischen Zusammensetzung 

nach nicht zu den Fetten, sondern zu den Wachsen zu stellen. Aus dem Wollwaschwasser 
erhii.lt man durch Ausschleudern eine sehr schmutzige, fettige Masse, "Sllinter" genannt, 
die auBer dem Wollfett noch Fettsii.uren, Seife, und auch Fet.tsii.ureglycerinester, d. h. 
eigentliche Fette, enthii.lt. Zur Reinigung wird die Masse mit verdiiunter Alkalilauge emul
giert und wieder geschleudert, wobei das von den Fettsauren, dcr Seife und den verseiften 
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Glycerinestern groBtenteils befreite Wollfett sieh rahmartig abseheidet. Der Rahm wird 
mit Caleiumehlorid behandelt, wodurch noch vorhandene Seifen in unlosliche Kalkseifen 
iiberfiihrt werden. Jetzt scheidet sich das Wollfett beirn Erhitzen abo Zur weiteren Reini
gung wird es mit Atzkalk erwa.rmt und dann mit Aceton in Losung gebracht, wobei die 
Kalkseife zuriickbleibt. Das nach dem Abdestillieren des Acetons verbleibende Wollfett 
wird zur Beseitigung des Geruches mit KaliumpermanganatlOsung erwa.rmt, filtriert und 
durch Absetzenlassen in geschmolzenem Zustande vollig vom Wasser befreit. 

Urspriinglich kam nicht das wasserfreie W ollfett in den Handel, sondern eine Mischung 
desselben mit Wasser, die von LIEBREIOH als Lanolin bezeichnet wurde, spater erst 
wasserfreies Wollfett und auch dieses wurde als Lanolin bezeichnet. Das wasserfreie Woll
fett heiBt jetzt Adeps Lanae (anhydricus), und der Name Lanolin. wird fiir Mischungen 
mit Wasser gebraucht. Fiir besondere Marken des Wollfettes werden auch heute noch 
bestimmte Namen gebraucht, wie z. B. Alapurin, ein Wollfett der Norddeutschen Woll
kii.mmerei in Bremen. 

AuBer dem auf chemischem Wege geieinigten Wollfett kommt auch ein durch Schmelzen 
und Filtrieren gereinigtes Wollfett unter der Bezeichnung "Oesypus" oder Adeps Lanae 
crudus in den Handel, das sieh aber in arzneilicher Hinsicht eriibrigt. 

Wollfett (wasserfreies), Adeps Lanae anhydricus, 
eine hellgelbe, zii.he salbenartige Masse von schwachem Geruch, Sehmelzpunkt etwa 40°, 
ist in Wasser unlOslich, in kaltem Alkohol wenig loslich, loslich in 75 Teilen siedendem 
Alkohol, leicht lOslich in Chloroform, Ather, Aceton, Benzol und anderen Fettlosungs
mitteln. Beirn Erhitzen an der Luft verbrennt es mit leuchtender, stark ruBender Flamme. 

Die Vorziige.des Lanolins bes~ehen darin, daB es nicht ranzig wird, und daB es die zwei
bis dreifache Menge seines Gewichtes an Wasser aufnehmen kann (Kiihlsalben). Es besteht 
aus den Estern verschiedener hoherer Fettsauren mit einwertigen Alkoholen, ist also a.hnlich 
den Wachsen. In der Hauptsache werden gefunden die Ester des Oholesterins 1, C27H 4.OH 
und des Isocholesterins C26H 430H und folgender Fettsii.uren: Cerotinsii.ure (in groBter Menge), 
Carnaubasii.ure, Stearinsa.ur~, Palmitinsii.ure, Myristinsaure, Capronsii.ure, Isovaleriansii.ure, 
Buttersii.ure, ungesii.ttigte blsaure und noch andere Sauren. In manchen Wollfettsorten 
finden sieh an Stelle der Cerotinsii.ureester die Ester der Lanocerinsii.ure, einer Dioxymelissin
sii.ure. Als Alkohole kommen in den Estern auBer dem Cholesterin und Isocholesterin 
noch folgende vor: Cerylalkohol, C26H,30H, Carnaubylalkohol C24H 400H und Laurinalkohol 
C12H 230H. 

Wasserfreies Wollfett nimmt bei lii.ngerer Aufbewahrung an der Luft an seiner Ober
flache allmii.hlich eine firnisartige Beschaffenheit an. Es ist daher moglichst in luft
dicht geschlossenen Gefii.Ben an einem kiihlen Ort vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
Auch fiir das wasserhaltige W ollfett miissen diese Vorschriften fiir die Aufbewahrung 
beachtet werden. 

Anwendung: Zur Herstellung von Salbengrundlagen. Da das wasserfreie 
Lanolin eine zahe klebrige Substanz ist, so muB es entweder durch Wasser
zusatz oder durch Zusatz von anderen Fetten geschmeidiger gemacht werden. 

Wasserhaltiges W ollfett, Adeps Lanae cum Aqua, Lanolin LIEBREICH. 
Das Wollfett wird leicht angewa.rmt und ihn). allmahlich etwa 1/3 seines Gewichtes 

Wasser zugemischt. Diese Menge Wasser wird mit Leichtigkeit aufgenommen und so fest
gehalten, daB es bei gewohnlicher Temperatur nicht abgegeben wird. Das vorher gelbe 
Wollfett geht dabei in eine fast weiBe Masse iiber. 

Lanolin, Lanolinum, wasserhaltiges W ollfett. 
13 Teile W ollfett, 4 Teile Wasser und 3 Teile fliissiges Paraffin werden bei gelinder 

Warme gemischt. Gelblich wellie, fast geruchlose salbenartige Masse. 

1 Oholesterin, ein hochmolekularer, einwertiger Alkohol, C27H 450H, der gut charakteri
sierte Ester liefert. Krystallisiert aus helliem Alkohol mit Wasser in rhombischen Tafeln; 
aus wasserfreien Losungsmitteln in seidenglanzenden Nadeln vom Schmelzpunkt 1450. 

Es solI nach neueren Untersuchungen den Haarwuchs fordern; cholesterinltaltig ist 
das Kopfwasser Trilysin der Chem. Fabrik Promonta, G. m. b. H., Hamburg 26. 

Ein anderes cholesterinhaltiges Haarmittel ist das Dakrysol (Schwefel-Cholesterin). 
Es besteht aus dem Dakrysol A = einem Cholesterinpraparat, dem Dakrysol B = einem 
organischen Schwefelpraparat (Diaminodithiodilaktylsii.ure) und der Dakrysolseife = einer 
iiberfetteten Schwefel-Kolloid-Seife. AIle 3 Pra.parate sind fliissige Losungen. Praparat A 
und B werden morgens und abends abwechselnd auf die Kopfhaut eingerieben. Die 
Seife dient lediglich zur Kopfwaschung. 
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Weiche Salhe, Unguentum molle, 
besteht aus gleichen Teilen gelbem Vaselin und Lanolin. 

Oremor refrigerans UNNA. 
Rosencreme nach UNNA. 

Rp. Adipis Lanae . . . . . . 10,0 
Adipis benzoati . . . . . 20,0 
Aquae Rosae . . . . . . 60,0 

Oremor refrigerans cum Aqua Oalcis UNNA. 
Kithlcreme mit Kalkwasser nach UNNA. 

Rp. Adipis Lanae . . . . . . 10,0 
Adipis benzoati . . . . . 20,0 
Aquae Calcis . . . . . . 60,0 

Oremor re/rigerans Plumbi subacetici UNNA. 
Kithlcreme mit Bleiessig nach UNNA. 

Rp. Adipis Lanae .. . . . . . 10,0 
Adipis benzoati . . . . . 20,0 
Liquoris Plumbi subacetici 60,0 

Lanolimentum leniens. 
Lanolin-Oreme. 

Rp. Adipis Lanae 
01. Olivar. . 
Vaselin. alb .. 
Glycerini . 
Aquae ... 
Vanillini .. 
Spiritus 
01. Bergamott. 
01. Citri . . . 

Lanolimentum diachylon. 
Bleip/laster-Lanolinsalbe. 

Rp. Emplastri Lithargyri 

40,0 
20,0 
10,0 
4,5 

25,0 
0,05 
0,3 
0,5 
0,5 

01. Olivar. aa. . . . . . 30,0 
Lanolini . . . . . . . . 40,0 

Lanolinum benzoinatum LASSAR. 
Benzoe-Lanolin nach LASSAR. 

Rp. Lanolini . . . . . 20,0 
Vaselini flavi . . . . . . 5,0 
Tincturae Benzoes 1,0 

Pasta adiposa UNNA. 
Fettpaste nach UNNA. 

Rp. Adipis Lanae . . . .. 6,0 
Acid. acet. dilut. (30%) 7,0 
Adipis benzoati 2,0 
Kaolini ....... 6,0 

Pulvis inspersorius lanolinatus (DIETRICH). 
Lanolin-Streupulver. 

Rp. Adipis Lanae anhydric. 5,0 
Aetheris . . . . . .. 20,0 
Amyli Tritici . . . .. 45,0 
Acidi borici pulv. . .. 2,0 
Talci .......... 50,0 
Mixturae oleoso-balsamicae. 
01. Gaultheriae aa gtt. I 

Unguentum refrigerans UNNA. 
Kithlsalbe nach UNNA. 

Rp. Vaselini 
Adip. Lanae 
Aq. Rosae 
Aq. Flor. Aurant. aa 7,5 

Unguentum re/rigerans cum Aqua Oalcis. 
Kilhlsalbe nach UNNA mit Kalkwasser. 
Rp. Adip. Lanae. . 10,0 

Adip. benzoati ...... 20,0 
Aquae Calcis . . . . . . 30,0 

Unguentum re/rigerans Ichthyoli. 
I chthyol-KUhlsalbe. 

Rp. Adip. Lanae 
Adip. benzoati 
Aq. destillatae 
Ichthyoli 

10,0 
20,0 
24,0 

6,0 

Unguentum re/rigerans Plumbi subacetici 
UNNA. 

Kithlsalbe mit Bleiessig nach UNNA. 

Rp. Adip. Lanae . . . . . . 10,0 
Adip. benzoati ..... 20,0 
Liquor Plumbi subacetici. 30,0 

Unguentum re/rigerans pomadinum UNNA. 

Rp. Adip. Lanae 10,0 
Unguenti pomadini ... 20,0 
Aq. destillatae . . . . . 30,0 

Unguentum re/rigerans Zinci UNNA. 

Rp. Adip. Lanae . . . .. 10,0 
Unguenti Zinci benzoati 20,0 
Aq. Rosae . . . . .. 30,0 

Zusammengesetzte Salbengrundlagen. 
Aus den obengenannten tierischen und pflanzlichen Fetten und Wachsen werden die ver

schiedenen Salbengrundlagen je nach den ihnen zugedachten Bediirfnissen zusammengesetzt. 
Auch Mineralfette spielen hierbei eine erganzende Rolle. 

Adeps saponaceus, Steadine, 
eine aus mit Natronlauge verseiftem Schweinefett bestehende Salbengrundlage mit Zusatz 
von Alkohol und Wasser. 

Adhaesol, 
nach DREuw ist eine klebende, lanolinhaltige Salbengrundlage ohne Kautschukzusatz, 
die an der Luft zu einer elastischen, festklebenden Masse erhartet. 

Hersteller: Kaiser Friedrich-Apotheke Berlin NW 6. 
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Cearin (IsSLEIB), 
eine Salbimgrundlage a,us 1 Teil weiBem Carnaubawachs (durch Zusammen~chmelzen von 
25 Teilen naturlichem Carnaubawachs und 75 Teilen Ceresin und Rasenbleiche der Mischung 
hergestellt) und 4 Teilen flussigem Paraffin. 

Hersteller: J. D. Riedel-E. de Haen A.G., Berlin~Britz. 

Ceratum Vaselini, 
eine Mischung aus 5 Teilen gelbem oder weiBem Wachs und 95 Teilen Vaselin; kann 75% 
ihres Gewichtes Wasser aufnehmen. 

Dermalin, 
dem Lanolin ahnliche, reizlose, sterile Salbengrundlage der Dermalrn.-Gesellschaft, Berlin, 
Schlachtensee. 

Dermosapol, 
Salbengrundlage aus Lebertran, Seifen, Olen, Fetten und Glycerin. Erhii.1tlich auch als 
5%iges Jodkalium-, Perubalsam-, Formaldehyd-Dermosapol. 

Hersteller: Engelapotheke Mulheim a. Ruhr. 

Epidor, 
eine Ol-Wachs-Emulsion. 

Hersteller: Dr. Hans Truttwin, Dresden AI. 

Eucerinum anhydricum (UNNA), 
eine Mischung aus 95% Par(1ffinsalbe und 5% der aus dem Wollfett (1usgeschiedenen Oxy
cholesterink6rper, die der GrundllLge die Fahigkeit verleihen viel Wasser aufzunehmen. 
Mischt man diese Mischung mit der gleichen Menge Wasser, so erhalt man eine Eucm'in 
(cum aqua) genannte, haltbare, weiche, geruchlose Salbengrundlage, die ohne weiteren 
Zusatz eine vorzugliche Kuhlsalbe ist. 

Niveacreme 
ist eine Eucerincreme. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Eumattan, 
eine Salbengrundlage von gelblichweiBer Farbe, di.e bis zu 400% Wasser aufnehmen kann. 
Dient zur Herstellung von Kuhlsalben. SoIl auch die Grundlage der Mattan-Praparate 
(s. S. 468) sein. . 

Hersteller: Fritz Kripke, Berlin-NeukOlln. 

Gadose, 
eine Salbengrundlage aus Eidotter, Vaseline, Wollfett. Hat ein Wasseraufnahmevermogen 
von 400%. Wurde fruher aus Dorschleberfett und Wollfett hergestellt. 

Hersteller: J. E. Stroschein, Berlin SO 36. 

Fetron, 
eine Mischung von 3% Stearinsaureanilit und 97% amerikanischer Vaseline. Hat einen 
h6heren Schmelzpunkt als Vaseline, dabei aber die gleiche Geschmeidigkeit. 

Lanoform, 
angeblich Verbindung (?) von Wollfett mit Formaldehyd, wird als Lanoformstreupulver 
und als Lanoformcreme mit je 1% wirksamem Formaldehyd in den Handel gebracht. 

Linoval, 
Salbengrundlage mit 5% einer flussigen Fettsaure, die bei der Reinigung des Leinols gewonnen 
wird, daneben 93% Vaseline, 1% Ammoniak und 1% Lavendelol. WeiBe Salbe von eigen
artigem, nicht unangenehmem Geruch, die· 15% Wasser aufnimmt und von unbegrenzter 
Haltbarkeit ist, solange sie nicht bis zu dem Schmelzpnnkt von 31 0 erhitzt wird. AIle Zu
sii.tze sind daher ohne Erwarmen durch kaltes Verreiben zu machen. 

Hersteller: Richard Schmidt, Altona. 

Lovan (fruher Valon), 
ein Produkt aus Rohwollfett; eine geschmeidige, bis 300% Wasser aufnehmende, braunlich-
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gelbe indifferente schwach nach Wollfett riechende Salbengrundlage. A. Lovan = Lovan 
cum aqua; T. Lovan = Lovan cum Talco. 

Hersteller: Queisser & Co., Hamburg. 

Mitin, 
nach Angaben von Dr. JESSNER hergestellte Salbenbasis. Sie besteht aus einer zu einer 
fliissigen Emulsion verarbeiteten Fettmischung, die durch Uberfettung mit nichtemul
giertem Fett in eine Salbenmasse verwandelt ist ,lmd etwa 50% serumahnliche Fliissigkeit 
enthalt. WeiBe, salbenartige Substanz. Es kommt auch eine Mitincreme, eine lffitinpaste 
und ein M itinquecksilber in den Handel. 

Hersteller: Krewel & Co., K6ln. 

Novolan, 
eine neutrale, bis 200% Wasser aufnehmende Salbengrund)age unbekannter Zusammen. 
setzung. 

Novitan, 
angeblich eine Kombination h6hersiedender Kohlenwasserstoffe mit Lanolin. Stark wasser
bindende Sal bengrundlage. 

H ersteller: Pra para ten -Gesellschaft, Berlin -Schoneberg. 

Resorbin 
wird aus Mandel61 und Wachs durch Emulgieren mit Wasser unter Zusatz von Gelatine 
und Seife hergestellt. Diese Salbengrundlage wird schnell von der Haut aufgenommen. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Tuben mit 25 g. 

Penetran, 
solI ahnlich wie Epidor sein, nur weniger fetthaltig. 

Hersteller: Dr. Hans Truttwin, Dresden AI. 

PercutiIan, 
eine lanolinahnliche Salbengrundlage der Wollwascherei D6hren bei Hannover. 

Salbenleim 
besteht aus 30 Teilen Zinkleim, 20 TeiJen Glycerin, 50 Teilen Wasser, 48 Teilen Lanolin 
und 20 Teilen Zinkoxyd. Dem Salbenleim lassen sich die verschiedensten Medikamente 
einverleiben. 

Salbenstifte, Stili unguinosi, 
werden hergestellt aus Gemischen wie: 10 Teilen Kakaobutter, 2 Teilen festem Paraff~.n 
und 10 Teilen Oliven61, oder aus 5 Teilen Kolophonium, 45 Teilen Wachs und 40 Teilen 01 
oder aus 30 Teilen Wachs und 70 Teilen wasserfreiem Wollfett. Der Masse, die in Stangen 
gegossen wird, k6nnen Arzneimittel zugefiigt werden. Die zu behandelnden K6rperstellen 
werden mit dem Stift bestrichen. Bei dieser schwerer schmelzenden Salbenform laBt sich 
eine strengere Lokalisierung der Arzneimittel erzielen, als mit den auf der Hautflache ver
laufenden weicheren Salben, was fiir manche differentere Arzneimittel, wie z. B. Chrysarobin 
von Wichtigkeit ist. 

Salbenstijt nach UNNA mit 30% Chrysarobin in Ziunhiilse mit verschiebbarem Boden. 
Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Von W. Mielck, Schwan-Apotheke, Hamburg 36 werden noch Salbenstifte 
nach UNNA mit folgenden Arzneimitteln in den Handel gebracht: 

Acid. boric. . 20% Chrysarobin. . 
Acid. salic. . 10% Acid. salicyl. . 
Borax . . . 10% Zinc. oxydat. . 
Cantharidin. . 0,5% Zinc. oxydat. . 
Chrysarobin. 30% Hydr. oxydat. 

Tegmin, 

20% 
10% 
20% 
10% 
10% 

ein Deckmittel fiir die Haut, ist eine im Verhaltnis von 1 : 2 : 3 bereitete Emulsion aus 
Wachs, Gummi und Wasser mit 5% Zinkoxyd und wenig Wollfett. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskraukheiten. V.I. 29 
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Seifen. 
Unter 1er Bezeiehnung Seife versteht man die Kalium- und Natriumsalze der hoheren 

Fett- und Olsauren. 1m iibliehen Sinne besteht eine Seife nieht aus dem Alkalisalz einer 
bestimmten Fettsii.ure, sondern aus den Gemischen der Salze verschiedener Sii.uren. Die 
wichtigsten in Frage kommenden Sauren sind: Palmitin-, Stearin-, Ol- und LeinOlsaure. 
Auch die Alkalisalze von Harzsii.uren, die den fettsauren Salzen ii.hnlich sind, werden zu den 
Seifpu. gerechnet. Man unterscheidet im allgemeinen Feinseifen, Kernseifen und Schmier
seifen. Die Feim;eifen und Kernseifen sind meistens Natronseifen, d. h. feste Seifen, die 
Schmierseifen groBtenteils Kaliseifen, d. h. salbenartige Seifen. 

Man stellt Seifen dar, indem man Fette oder bIe, d. h. fettsaure Glycerinester mit was
serigen Alkalilaugen erhitzt. Bei Vermischung der Fettstoffe mit der Lauge erfolgt die Ver
seifung der Glycerinester, d. h. eine Spaltung in Fettsauren, aus denen sich fettsaures Alkali 
(Seife) bildet und in Glycerin. Durch Erhitzen des Gemisches wird die Verseifung beschleu
nigt. lYfan kann am;h freie Fett- und bIsauren mit Alkalicarbonatlosungen zusammen
bringen; um Seifen zu erhalten. Bei der Seifenbildung entsteht zunachst eine gleichmaBige, 
diekfliissige Masse, der Seifenleim, der, wenn man Fette und ble verseift, auch noeh das 
Glycerin enthalt. Die Beendigung der Verseifung wird daran erkannt, daB eine Probe des 
'Seifenleimes in Wasser klar ohne Abscheidung von oligen Tropfchen lOs1ich ist. Aus 
dem Seifenleim wird die Kernseife durch Aussalzen gewonnen, ein ProzeB, der darauf beruht, 
daB die Seifen in Salzlosungen unloslich sind. Man versetzt bei der Herstellung von Natron
kernseifen den hellien Seifenleim mit gesattigter Kochsalzlosung. Die Seife scheidet sich 
mit einem Wassergehalt von etwa 30% ab und bildet nach dem Erkalten: eine feste Masse. 
Die wasserige Fliissigkeit, die Unterlauge, wird auf Glycerin verarbeitet. Kaliseifen werden 
gewohnlich nicht ausgesalzen. Man verwendet zur Darstellung der Kaliseifen so konzen
trierte Kalilauge oder bei Fettsauren Kaliumcarbonatliisung, daB die Seife zunachst iiber 
40% Fettsauren entha.It. Dureh Zusatz von Wasser oder Losungen von Kaliumcarbonat, 
Kaliumchlorid und anderen Salzen wird die Seife dann bis zur schmalzartigen Beschaffen
heit und einem Fettsauregehalt von 38---40% "verschliffen". Es lassen sieh aber auch 
Kalikernseifen herstellen, indem man die Seife mit Kaliumchlorid aussalzt. Meistens werden 
Kalikernseifen aber dargestellt, indem man fliissige Fettsauren in konzentrierte Kalilauge 
bis zur Neutralisation einflieBen laBt und die Masse, die rasch erstarrt, schnell in Formen 
gieBt. Ferner werden auch Seifen hergestellt, die aus Gemischen von Kali- und Natron
seifen bestehen. Die Verseifung der Fette und ble kann durch Zusatz von Alkohol gefordert 
werden, ebenso durch Zusatz von Kokosfett, das sehr Ieicht verseifbar ist. Reines Kokosol 
oder solches mit nicht zu groBem Zusatz von anderen Fetten laBt sich auf kaltem Wege ver
seifen. Das Fett wird auf eine Temperatur von 350 gebracht und mit der Lauge vermischt. 

Die Wirkung der Seifen ist eine desinfizierende, wobei wohl weniger die Keimtotung 
durch freiwerdendes Kali oder durch fettsaures Alkali eine Rolle spielt, als die mechanische 
Entfernung durch die reinigende Fettlosung und emulgierende Wirkung der Seifenlosung, 
d. h. auf physikalischem Wege. AuBerdem wirkt Seife entziindungswidrig, aufsaugend 
und schlieBlich hornschichtlosend. 

Der besseren Ubersicht halber sollen die Seifen hier eingeteilt werden: in feste Seifen, 
weiche Seifen und flUssige Seifen. 

Feste Seifen. 
Die festen Seifen kommen meistens als Stucke (Stuckseifen) in den Gebrauch. Mitunter 

werden sie auch gepulvert. 

Medizinisehe Seire, Sapo medieatus, 
ist eineNatronkernseife, die durch Verseifen eines Gemische von gleichen Teilen Schweine
schmalz und Olivenol hergestellt und nachher gepulvert wird. WeiBes Pulver von schwach 
seifenartigem Geruch, in Alkohol klar loslich, in Wasser fast klar loslich. Die medizi
nisch~ Seife darf nicht ranzig riechen. 

Hausseife, Sapo demestieus, 
eine harte, moglichst weiBe Seife, in der Hauptsache aus Talg hergestellt. In heiBem 
Wasser klar oder fast klar loslich, in heiBem Weingeist ohne erheblichen Riickstand los1ich. 
Die konzentrierte weingeistige Losung erstarrt nach dem Erkalten gallertartig. Wassergehalt 
hochstens 20%. Sie stellt meistens ein Gemisch von Natron- und Kaliseifen dar und wird 
aus Talg, Kokosfett, Palmkernfett, Schweineschmalz, Baumwollsamenol, ErdnuBol und 
anderen geharteten Fetten oder deren Fettsauren gewonnen. 

OIseife, Sapo oleaeeus, spanisehe (venezianische) Seife, Marseiller Seife, 
~st eine Natronkernseife, die hauptsachlich aus extrahiertem Qlivenol, aber auch aus anderen 
Olen, wie ErdnuBol, Baumwollsamenol, zuweilen auch aus Olsauren hergestellt wird. Die 
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Olaene ist hart, weiJ3, gelblich oder grilnlich. In heiJ3em Wasser klar, in heiJ3em Alkohol 
ohne erheblichen Riickstand loslich. Die Losung von 1 Teil Olaeife in 20 Teilen warmem 
Alkohol darf beim Erkalten nicht erstarren, was auf Talgseifen hinweist. Wassergehalt 
hOchstens 20%. 

Stearinseife, Sapo stearinicns. 
Eine Losung von 56 Teilen Natriumkarbonat in 300 Teilen Wasser wird im Wasserbad 

erhitzt und nach und nach unter Umriihren mit 100 Teilen Stearinsiiure versetzt. Nach 
halbstiindigem Erhitzen werden 10 Teile Alkohol hinzugefiigt und weiter erhitzt bis der 
Seifenleim klar in heiJ3em Wasser loslich ist. Dann wird die Seife mit einer konzentrierten 
Losung von Natriumchlorid mit Zusatz von Natriumcarbonat ausgesalzen. 

Gute Natronkemseifen Bollen hochstens Spuren von freiem Alkali und nicht mehr ala 
0,5% kohlensaures Alkali enthalten. Fiillmittel irgendwelcher Art, Wasserglas in groBerer 
Menge, Starke, Tonerde, Talkum usw. sind ala Verfiilschungen anzusehen. 

Die zur Korperpflege bestimmten Feinseifen, Toiletteseifen, sind jetzt meistens wasser
arme Natronkemseifen, d. h. Seifen mit roindestens 60% Fettsiiuren, die in Stiicke geformt, 
oft gefiirbt und wohlriechend gemacht sind. Friiher war ala Toiletteseife die Kokos
nuBolaodaseife sehr gebrauchlich. Jetzt werden die Seifen im allgemeinen aus Talg mit 
einem Zusatz yon 10-15% Kokosfett, das das Schiiumen erleichtert, hergestellt. Die 
Seife wird durch den SiedeprozeB ala Kemseife dargestellt, wobei besondere Sorgfalt 
auf Reinheit und Giite der Rohstoffe und auf Sauberkeit bei der Darstellung gelegt wird. 
Die noch fliissige Seife wird auf gekiihlte Walzen gepumpt und die erstarrte Seife von den 
Walzen abgeschabt. In Trockenschranken wird die Seife dann bis zu einem Fettsiiure
gehalt von 75--R0% getrocknet und dann "piliert." Zu diesem Zweck laBt man die getrock
neten Seifenschnitzel durch enggestellte Granitwalzen gehen, wobei auch Farben und Riech
stoffe zugesetzt werden. Dabei wird die Seife von den Walzen durch Messer abgeschabt. 
Die Spiine werden dann in Riegel gepreBt, die in Stiicke von bestimmter GroBe zerschnitten 
werden. Eine Formpresse gibt den Stiicken die gewiinschte Gestalt. Bei der Darstellung 
von Feinseifen wird zuweilen zur Erhohung des Schiiumens ein Teil des Natrons durch 
Kali ersetzt, besonders bei Rasierseifen. 

Transparentseifen 
sind klare, durchsichtige oder hell durchscheinende Seifen von hellgelber bis rotbrauner 
oder dunkelbrauner Farbe. Es sind mit Alkohol, Glycerin oder Zuckerlosung versetzte 
Natronleimseifen. Die Durchsichtigkeit wird durch einen Zusatz von Ricinusol und Harz 
zu dem Fettgemisch begiinstigt. Die Glycerintransparentseifen des Handels enthalten 
wenig oder gar kein Glycerin. Der Fettsauregehalt der Transparentseifen ist erheblich 
geringer ala der der Kernseifen. Sie stehen deshalb den letzteren im Werte erheblich nacho 

tlberfettete Seifen 
sind Seifen mit einem Gehalt an nicht verseiften Fetten oder Fettsiiuren, die man den getrock
neten Kemseifen beim Pilieren zusetzt. Der Zweck dieses Zusatzes ist der, dell' Seifen die 
mehr oder roinder innewohnende Reizwirkung, bedingt durch starke Entfettung der Haut 
und durch Atzwirkung des Alkali, zu mindem. Bei der Losung der Seife wiihrend des 
Gebrauches bildet sich durch Dissoziation immer etwas freies Alkali, was zu den oben 
angefiihrten unliebsamen Wirkungen Veranlassung geben kann. Der Zusatz von nicht ver
seiften Fetten. soIl emmal das sich bildende freie Alkali durch Verseifung binden, was aber 
bei der gering en Menge des Alkali sehr fragli~¥ ist und dann der Raut das durch den Wasch
prozeB entfemte Hautfett ersetzten. Zur Uberfettung der Seifen nimmt man Olivenol, 
Lanolin, Bienenwachs u. a. 

Marmorseife, Sapo cum Marmore, Sapo cntifricins, 
ist Natronseife, der Marmorstaub zugegeben ist, damit dieser den chemischen Reiui
gungsprozeB der Seife noch mechanisch unterstiitzt. Gleiche Seifen werden auch mit 
gepulvertem Bimsstein, Bimssteinseijen, hergestellt. 

Albumosenseife 
besteht aus einer neutralen, iiberfetteten Grundseife mit Zusatz eines neutralen, leicht 
loslichen Albumosenpraparates. Hier soIl die Albumose mildemd auf die Reizwirkung der 
Seife einwirken, wie das Fett bei den iiberfetteten Seifen (DELBANCO). 

Ray-Seife 
ist angeblich eine neutrale Grundseife mit 25% Ei-Inhalt (EiweiB und Dotter). 

Rasierseifen 
sollen mild sein und einen haltbaren Schaum liefem. Diesen Anforderungen entspricht am 
besten eine neutrale, schwach iiberfettete Kernseife, mit Natron- und Kalilauge hergestellt. 
Als Fett wird Talg mit Zusatz von Schweinefett, Rizinusol und Coc080l verwendet. 

29* 
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Rasierpaste und Rasierseifencreme s. unter"Weiche Seifen". 
Medikamentose Seifen 

oder "medizinische Seifen", wie sie im Volksmunde genannt werden, sind meistens 
neutrale iiberfettete Seifen, die kein freies Alkali oder hochstens Spuren von Alkali
carbonat enthalten diirfen, und denen die zur Behandlung von Hautkrankheiten gebrauch
lichen Arzneimittel zugesetzt sind. Ob nun ein Medikament seine Wirkungen im Seifen
korper dauernd behalt und frei entwickeln kann~ d. h. als "seifenfest" zu bezeichnen 
ist, hangt von seinem chemischen Charakter abo 1m allgemeinen werden saure Stoffe 
die Seife unter Abscheidung der auBerst schwachen Fettsauren zersetzen, indem sie selbst 
unter Aufnahme des Seifenalkalis in Neutralsalze iibergehen, denen naturgemaB ganz 
andere Wirkungen zukommen konnen, als den in die Seifen hineingebrachten Sauren. Arznei
mittel, die selbst Alkalisalze sind oder chemisch indifferente Stoffe, wie Z. B. vegetabilische 
Drogen, werden in den meisten Fallen im Seifenkorper unzersetzt erhalten bleiben. Auch 
aIle die Mittel, bei denen das undissoziierte Molekiil Trager der Wirkung ist, diirfen wohl, 
soweit sie nicht, wie beispielsweise das Phenol, sauren Charakter besitzen, in der Haupt
sache als seifenfest angesehen werden (Campher, Naphthalin usw.), wahrend Schwermetall
saIze wie Kupfer-, Quecksilber- und SilbersaIze, die durch lonen wirksam sind, unlosliche 
und daher unwirksame Niederschlage bilden, sobald sie mit den loslichen Alkalisalzen in 
Beriihrung kommen (SOHRAUTH). 

Allgemein giiltige, zusammenfassende Gesetze fiir die Haltbarkeit der verschiedenen 
Mittel im Seifenkorper lassen sich nicht aufstellen, da auch dem durch die Anwesenheit 
ungesattigter Fettsauren bedingten Reduktionsvermogen der Seife selbst und der etwaigen 
Reduktions- oder Oxydationsfahigkeit der verwendeten Heilstoffe Rechnung getragen 
werden muB. Die Erfahrung und Giite der herstellenden Fabrik muB dafiir biirgen, daB 
der Verbraucher auch ein brauchbares Seifenpraparat bekommt, denn es befindet sich in 
dem Handel eine groBe Anzahl von Seifen, von denen man schon aus rein theoretischen 
Griinden annehmen muB, daB sie als medikamentose Seifen nur die Wirkung der Seife 
aufzuweisen haben, wahrend der ihr den Namen gebende Bestandteil durch Umsetzung 
entweder vernichtet oder unwirksam gemacht ist. 

WaS die praktische Anwendung der medikament6sen Seifen betrifft, so ge
braucht man sie zunachst einfach wie jede andere Waschseife. Die Wirkung 
kann hierbei nur eine ganz vorubergehende sein. Starker wird die Ein
wirkung schon, wenn man die betre£fenden Hautdecken, die behandelt werden 
sollen, einschaumt, den Schaum eintrocknen, so eine mehr oder minder lange 
.peit einwirken la13t und dann mit einem trockenen Tuch abwischt. Schliel3lich 
kann man den eingetrockneten Seifenschaum 12-24 Stunden lassen und 
zur Erhohung der Wirkung die Stelle mit Billrothbatist oder einem anderen 
luft- und wasserdichten Stoff abdecken. Neben einer Erhohung der Arznei
wirkung tritt aber bei den letztgenannten Verfahren manchmal die Reizwirkung 
der Seifen in Erscheinung. 

Von medikamentosen Stuckseifen steUt her: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Die Grundseife ist eine uberfettetereine Seife nach Prof. Dr. UNNA; Stucke 
zu etwa 80 g: 

Benzoe 

Bimsstein 
Borax .. 
Borsaure 

Chininsulfat 

Chrysarobin 

Creolin "Pearson" 

Dermatol "Hochst" 

Eucalyptol. . 
Menthol ... 

Formaldehyd 

Glycerin . 

Ichthyol. 

5% 

20 " 
5" 
5" 
3" 
5" 
5" 
5" 
5" 
3" 
5" 
5" 
5" 

Ichthyol. 10% 
Ichthyol. 3" 
Resorcin . 3" 
Ichthyol. 3" 
Resorcin. 3" 
Sublimat. 1" 
Ichthyol. 10 " 
Salicylsaure 5" 
Ichthyol. 3" 
Salicylsaure 2" 
Schwefel 5" 
Ichthyol. 10 " 
Schwefel 10 " 
Ichthyol. 3" 
Schwefel 5" 
Teer 3" 
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Ichthyol. 3% Naphthol 3% 
Teer 3" Schwefel 3" 
Campher. 5" 

Teer 5" 

Campher. 
Perubalsam 5" 

5" Pyrogallol 1" Perubalsam 5" 
Campher. 5" 

Resorcin. 5" 
Perubalsam 3" Resorcin. 3" 
Schwefel 5" Salicy lsa ure 3" 
Campher 5" Resorcin . 3" 
Schwefel 10 " Salicylsaure 3" 

Schwefel 10 " Carbolsaure 5" Resorcin. 3" 
Carbolsaure 5" . Salicylsaure 3" 
Schwefel 5" Schwefel 10 " 
Carbolsaure 5" 

Teer 5" 
Schwefel 5" Resorcin. 3" 
Teer 5" Schwefel 10 " 
Kresol 2Y2 " Resorcin. 3" 
Lanolin 

Schwefel 3" 
5" Teer 5" 

Liantral 5" Salicylsaure 5" 
Marmor 20 " Salicylsaure 3" 
Marmor 20 " Schwefel 10 " 
Schwefel 10 " Salicylsaure 3'" 
Marmor 20 " 

Schwefel 10 " 
Sublimat 1" 

Teer 5" 

Menthol. 5" 
Salol' . 5" 

Naphthol 5" 
Schwefel 5" 
Schwefel 10 " Naphthol 3" Schwefel 10 " Resorcin. 3" Teer 5" Salicy lsa ure 3" 
Sublimat 1" , Naphthol 3" Teer 5" Resorcin. 3" 

Schwefel 3" Thymol 5 ;, 

Die EWHHoFFschen medikamentOsen Seifen werden jetzt von der Firma 
Junger & Gebhardt A.G;, Berlin S 14 hergestellt und sind erhaltlich als: 

Uberfettete Menthol.Eukalyptolseife Uberfettete Resorcin-Salicyl-Seife 
" Seife, hell "Schwefel-

Salol-Seife, hell Seife 
Kinderseife (Thymol) "Resorcin-Salicyl-Schwefel-
Ichthyol-Teerseife Teer-Seife 
Salicyl-Ichthyol-Seife Sublimat-Seife Y2%, hell 
Schwefel-Campher-Perubal- 1 % hell 

sam-Seife Te~;seife 
Salicyl-Seife, hellbratlU hygienische Toiletteseife 
Salicyl-Schwefel-Seife Ichthyol-Seife 

Teer-Seife Schwefel-Seife 
Re~~rcin-S~ife helle Teer-Schwefel-Seife 
Benzoe-Seife 

Die Seifen der Fabrik J. D. Stiefel werden als "Ideso-Seijen" bezeichnet. 
Es werden von dieser Firma auch die iiblichen Seifen auf den Markt gebracht; 
Zu erwahnen waren noch Anthrasol-, und Empyroformseifen dieser Firma. 

Von Fabriken, die sich mit Herstellung von medizinischen Seifen be, 
schaftigen, waren noch zu nennen, J. D. Riedel, Berlin-Britz, Bergmann & Co.', 
Dresden-Radebeul, A. H. A. Bergmann, Waldheim i. Sa. Hageda-Berlin usw. 
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W. Mielck, Hamburg 36 steUt medizinische Seifen her mit einer Milch
eiweifJ-Seife (Albumosen) als Basis. Die Seifen fiihren die Bezeichnung "Kasea
seifen". Diese Seifen sind erhaltlich als Kasea-Feinseife, Babyseife, Rasier
seife, als Borax-, Hefe-, Ichthyol- (5 und 10%), Marmor-, Marmor-Sublimat-, 
Schwefel- usw. -Seife. 

Medikamentose Spezialseifen. 
Aachener Quellsalzseifen 

sind Seifen mit starkerer Sehwefelwirkung. 

Afridolseife, 
eine antiseptisehe, reizlose Stiiekseife mit 4% Oxymereuri-o.toluyIsaurem Natrium. Diese 
Queeksilberseife behalt im Gegensatz zu dem Sublimat ihre Desinfektionskraft auch beim 
Lagern. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Anthrasolseifen 
werden sowohl mit reinem Anthrasol als aueh in Verbindung mit Borax, Sehwefel und 
Petrosulfol von G. Hell & Co., Troppau, in den Handel gebraeht. 

Bromocollseife 
enthiilt 10% Bromoeollum solubile. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Caramba, 
eine kolloidalen Sehwefel enthaltende Selie. 

Hersteller: Max Elb, Dresden. 

Fermentinseife (Fermentin angeblich "Protoplasma und Kernbestandteile 
der Hefe"), 
eine neutrale, iiberfette, salzhaltige EiweiBseife. 

Hersteller: Godicke & Co., Berlin-Charlottenburg. 

Hefeseife nach DREUW, 
eine iiberfette Selie mit den wirksamen Bestandteilen der Hefe. Diese Selie kommt aueh 
mit Arzneizusiitzen in den Handel, so mit 20/ 0 Aeidum saliey!. und 70/ 0 Sulf. praee., mit 
2% Aeidum salleyl., mit 5% Borax, mit 5% Benzoe, mit 5% Iehthyol und 7% Sulf. 
praee., mit 10% Iehthyol. 

Hersteller: Georg Heyer & Co., Hamburg. 

Herbaseife (Obermeier) 
enthiilt naeh Angaben des Herstellers 90% Seiie und iolgende Vegetabilien als Extrakte: 
3% Arnika, 2% Salbei, 1,5% Wasserbeeherkraut, 3,50/ 0 Farnkraut. Eine miIde, reizlose 
Seiie, die in zwei Stiirken in den Handel kommt. 

Hersteller: Obermeier & Co., Hanau. 

Keraminseife, 
eine braune, neutrale, mit Nelken- und Zimtiil versetzte Natron-, Kall-, PerubaIsamselie. 

Hersteller: Carl Topfer, Seebenisch b. Leipzig. 

Krankenheiler Jodquellsalzseifen 
werden in drei Starken mit einer Jodlauge hergestellt, die im Kilogramm 0,602 g Jod
natrium enthalt. 

Kreuznacher Seifen 
enthalten die natiirliehen Salze der Kreuznacher Mutterlauge. Die Basisseife (Kinderselie) 
wird vielfach als 'l'oiletteselie gebraucht. AuBer den Bestandteilen der Mutterlauge enthiilt 
Nr. I 1,5% Jodsalze, Nr II .. 1,5% Jodsalze und 3% Schwefel in feinster Verteilung, Nr III 
1,5% Jodsalze und freies Atznatron, Nr IV 1,5% Jodsalze und Teer, Nr. V enthiilt die 
Bestandteile von Nr. I und 25% Ichthyol. 



Medikamentose Spezialseifen. Weiche Seifen. 

Levurinose-Schwefelseife, 
Levurinose, eine untergarige Hefe in Pulverform, enthaltend. 

Hersteller: I. Blaes & Co., Lindau (Bayern). 

Markasit-Seife nach ANTONI s. Wismutoxychlorid S. 344. 

Nenndorfer Schwefelseifen 
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kommen als schwache Schwefelseifen mit 16% Quellsalzen und als starke mit 35% in 
den Handel. 

Nicotianaseife 
enthitlt Tabakextrakt, Schwefelmilch und iiberfettete Seifenmasse (0,35% Nikotin). Wird 
bei Kriitze verwendet, aber Vorsicht bei Kindem und Nichtrauchern, da leicht Vergiftungs
erscheinungen eintreten. Der Korper wird zweimal taglich nach einem Bade eingeschaumt. 

Hersteller: Wilhadi-Apotheke, Bremen. 

Niveaseife, 
iiberfettete Toiletteseife der Firma P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Peruolseife 
enthal~ 10% Peruscabin. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh_ 

Pittylenseife, 
mit 2- und 5% Pittylen. Als feste und fliissige Seife. 

Her8teller: Lingner-Werke, Dresden. 

Providolseife 
enthitlt 1% des Natriumsalzes des o-Oxyquecksilberphenols, einer Quecksilberverbindung, 
die ihre desinfizierende Wirkung im Seifenkorper behalt. 

Hersteller: Providolgesellschaft, Berlin-Halensee_ 

Sapo pulvinaris, neutrale Pulverseife nach EICHHOFF. 
Rp. Saponis stearinici pulv. . . 75,0 

Saponis medicati pulv. . . 25,0 

Sapo pulvinaris alcalinus, alkalische Pulverseife. 
Rp. Saponis pulvin&ris neutralis.. 95,0 

Natrii carbonici sicci 5,0 

Sapo pulvinaris oleosus, iiberfettete Pulverseife. 
Rp. Saponis pulvinaris neutralis . . 95,0 

Olei Cacao raspati . . . .. 5,0 
Diese Pulverseifen lassen sich leicht mit beliebigen trockenen Arzneimitteln 

mischen und sollen die entsprechenden Stiickseifen ersetzen. 
SCHLEICHS Marmorwachsseife, Marmorstaubseife 

wird hergestellt aus ganz weiJ3em Marmorstaub, reiner Harzseife, Steral und Pasta cerata. 
Hersteller: Vertrieb SCHLEICHscher Praparate, Berlin N. 

Thiosapole 
sind Seifen, welche Schwefel chemisch gebunden an ungesattigte Fettsauren enthalten. 
Unter Thiosapol schlechthin wird die Natronseife, unter Thiosavonal die Kaliseife ver
standen. 

Hersteller: J. D. Riedel A.G., Berlin-Britz. 

Weiche Seifen. 
Die weichen Seifen haben eine salbenartige Beschaffenheit. 

Kaliseife, Sapo kalinus 
ist eine glycerinhaltige Kalischmierseife aus Leinol; gelbbraune, durchsichtige, weiche, 
schliipfm;ige Masse, die in 2 Teilen Wasser und in Weingeist klar loslich ist. 
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W irkung: Desinfektions- und Resorptionsmittel, keratolytisches Mittel. 
Anwendung: Ais Erweichungsmittel bei entziindlichen Hautinfiltrationen 

(Furunkel, Phlegmone), zu SchiiIzwecken, zu Einreibungskuren bei Tuberkuliden, 
die entsprechend den Quecksilbereinreibungskuren jedes Mal mit etwa 1 Tee
IOffel voll der Kaliseife gemacht werden. Als Zusatz zu Salben, urn Arznei
mittel besser zur Wirkung zu bringen, z. B. bei Kratzesalben. 

Scbmierseife, Sapo kalinus venalis, Sapo viridis (niger), griine (schwarze) Seife 
ist die kaufliche Kalisei~e, die aus Leinol, Sojabohnenol, Hanfol, Fischol und Tran oder 
aus den entsprechenden Olsauren, meist unter Zusatz von Harz gewonnen wird. 1m Sommer 
wird die Schmierseife dadurch harter gemacht, daB man ein Gemisch von etwa 2/3 Kaliseife 
und 1/3 Natronseife herstellt. Gelbbraune oder griinlich durchsichtige, weiche, schliipfrige 
Masse, in 2 Teilen Wasser und Alkohol klar oder fast klar loslich. 

Adeps· saponaceus, Steadine 
ist mit Natronlauge verseiftes Schweinefett unter Zusatz von etwas Alkoho1. Salbengrundlage. 

Dermosapolpraparate 
werden Arzneimischungen genannt, in denen die Mittel mit einer iiberfetteten Seife (Leber
tran-Seifen-Balsam) vermengt sind, wie z. B. Perubalsam, <!odkalium, Formaldehyd, Thiocol, 
Kreosot, Guaiacol u. a. m. Die Seifenmasse wird aus Olen, Fetten, Wollfett, Erdwachs 
und einer unzureichenden Menge Alkali hergestellt. 

Hersteller: Engelapotheke, Miihlheim a. Ruhr. 

Icbtbyol-KaJiseife Lauterbacb, 
10-20%ig, ist von salbenartiger Beschaffenheit. 

Hersteller: Ferd. Lauterbach, Breslau 10. 

Mollin, Sapo unguinosus, Salbenseife. 
50 Teile KaIilauge werden auf 40 Teile eingedampft und mit 40 Teilen Schweineschmalz 

eine halbe Stunde lang im Wasserbad unter Umriihren erhitzt. Dann werden 4 Teile Alkohol 
und nach 12stiindigem Erwarmen auf 50-60° 15 Teile Glycerin zugesetzt. WeiBe, iiber
fettete, salbenartige Seife. 

Anwendung: Ais Salbengrundlage. 
Hersteller: Carl Giesecke, Leipzig-Plagwitz. 

Pernatrol s. Natriumsuperoxydseife S. 300. 

Quecksilberseifen (weicbe) s. S. 376. 

Salicyl-Kallseife Lauterbacb, 
5- und 100J0ig. 

Hersteller: Ferd. Lauterbach, Breslau 10. 

Sapo cinereus, Sapo mercurialis unguinosus, quecksilberbaltige Kaliseife 
wird aus Adeps suillus hergestellt. Verwendung wie Ungt. Hydrarg. ciner. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

UNNAS Scbleifseife, Sapo cutifricius UNNA, 
eine weiche Seife, salbenartig. 

Rp. Gelanthcremc. . . 
Sapo. kalin. . . . 
Lapis Pumic. pulv. 
01. Verbenae 
01. Lavandul. aa gtts. V 
01. Flor. Aurant. gtt. I 

W irkung: HornschichtlOsend. 
Anwendung: Bei Acne, hypertrophischen Narben 

Tbiosinamin -Salbenseife 

10,0 
45,0 
45,0 

usw. 

wird nach UNNA mit iiberfetteter, natronhaltiger Ka1iseife von P. Beiersdorff & Co. in 
Hamburg da,rgestellt. 
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Terpestrolseife, 
10% rectifiziertes Terpentinol in weieher Natronkaliseife. 

Anwendung: Zur percutanen Behandlung tuberkulOser Rauterkrankungen. 
Hersteller: Dr. Ivo Deigelmayr, Munchen 25. 

Velopurin (Velopural) 
wird dadurch erhalten, daB 60-150 g 01se1£e in 1000 cem 96%igem Alkohol gelost werden. 
Nach dem Filtrieren wird die Losung mit 50-100 g Olivenol zu einer gleichmaBigen Masse 
verarbeitet. 

Anwendung: Ais Salbengrundlage. 
Hersteller: Dr. Ludwig, Berlin NW. Roisteiner Dfer 2. 

Sapalcol 
ist eine Natronseife mit einem hohen Prozentsatz Alkohol. Da das Praparat in Tuben in 
den Handel gebracht wird, so halt sich der Alkohol. Es eignet sich hauptsachlieh zur Ver
arbeitung von alkoholloslichen Arzneimitteln, aber auch unl6s1iehe lassen sich einverleiben. 

Wirkung: Es sind gewissermaBen Salben, die auf der Raut eintrocknen 
und sich leicht mit Wasser entfernen lassen. Besonders bewahrt hat sich das 
Praparat zur Behandlung des behaarten Kopfes. 

Anwendung: Rein als desinfizierende Seife, mit Arzneimitteln gegen Raut
krankheiten. Das Praparat wird mit dem angefeuchteten Finger verstrichen 
und nach kiirzerer oder langerer Zeit mit Wasser wieder ent£ernt. 

Hersteller: Arthur Wolff jr., Berlin-Wilmersdor:f. 
Handelsform: Es ist erhaltlich in Tuben rein und mit Aqua coloniensis, 

01. Rusci 10% und 20%, Liquor Carbon. deterg. 10%, ResoI'zin 5%, Acid. 
salicylium 3%, Acid. carbolicum 5%, Balsamum peruvianum, Sulfur 5% und 
10%, Naphthol 5%, Tumenol 10%, Anthrasol 10%, Ichthyol 10%, Afridol 
und als Sapalcol-Sandstaubseife. 

Sudian, Sapo kalinus compositus, 
eine naeh einem besonderen Verfahren hergestellte goldgelbe Salbe, die aus Sapo kalinus 
(mit Leinol hergestellt), Sulfur praecipitatum und Sapenen besteht. Dient zu Einreibungs
kuren bei tuberkulOsen Krankheiten. Jeden Abend wird auf einer weehselnden Hautstelle 
etwa 1 Kaffeeloffel voll verrieben, der am anderen Morgen abgewaschen wird. 

Hersteller: Krewel & Co., Koln a. Rh. 
Handelsform: In OP zu 100 und 250 g. 

Fliissige Seifen. 

Seifenspiritus, Spiritus saponatus, 
wird teils durch Verseifung von Olivenol mit Kalilauge und Zufiigen von Alkohol und 
Wasser hergestellt oder auch durch Losen von Natronseife in verdiinntem Alkohol. Die 
Menge Kalilauge, die das Arzneibuch zur Herstellung des Seifenspiritus vorschreibt, ist 
zur vollstandigen Verseifung des Olivenoles nicht ausreiehend. Obgleich die Verseifung 
keine .vollstandige sein kann, laBt sich die Fliissigkeit doch mit Wasser klar mischen,. weil 
fette Ole in einem seifenhaltigen Gemisch von Wasser und Weingeist bis zu einem gewissen 
Grade lOslich sind. Der Seifenspiritus des Arzneibuches ist also eine L6sung von Oliven61 
oder von teilweise verseiftem Olivenol (Mono- und Diolein) in einer weingeistig-wasserigen 
Seifenlosung. 

Kaliseifenspiritus, Spiritus Saponis kalini, HEBRAscher Seifenspiritus, 
eine Losung von Kaliseife in Weingeist, die mit LavendelOl parfiimiert wird,wobei 1 Teil 
Kaliseife in 1 Teil Alkohol gelOst ist. 

Wirkung: Die Sei£enspirituspraparate wirken stark desinfizierend und stark 
entfettend, hornschichtlosend. 

Anwendung.' Zu Waschungen (z. B. des Kopfes) verdunnt man den Seifen
spiritus erst mit der 3-4fachen Menge warmen Wassers, schaumt dann die 
Korperstelle ein und spult gut mit klarem Wasser nacho Bei empfindlicher 
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Haut ist der Seifenspiritus mitunter nicht £rei von Reizwirkung. Bei parasitaren 
Hauterscheinungen pinselt man ihn rein auf die Haut bis Schalung eintritt. 
Ein Zusatz von Salicylsaure, wie in einzelnen alteren Vorschriften angegeben, 
ist unzweckmaJ3ig, da Bildung von salicylsaurem Alkali, das nicht die Eigen
schaften der freien Salicylsaure hat, erfoigt. 

Fliissige Glycerinseife, Sapo glycerinatus liquidus, 
besteht aus Sapo kaIinus, Glycerin und Spiritus. 

Fliissige Teerseife, Sapo Picis liquidae, 
wird hergestellt aus Pix liquida, Sapo kalinus venalis, Spiritus und etwas Wasser. Es gibt 
eine Anzahl von Spezialmarken fliissiger Teerseife, wie SARGS fliissige Teerseife (hell und 
dunkel), Beiersdorffs fliissige Teerseife, SCHERINGS fliissige Teerseife u. a. m. 

Pixavon, 
ein Haarwaschmittel, soIl eine fliissige Pittylenkaliseife (s. S. 455) sein. 

Hersteller: Lingner-Werke Dresden. 

Sapene 
sind aus fliissiger Seife bestehende Arzneimitteltriiger. Es kommen in den Handel 10- und 
20%iges Salicylsapen, 6-, 10- und 20%iges Jodsapen, 3-, 5-, 10- und 20%iges Formalin
sapen, Kreosotcamphersapen und lO%iges Ichthyolsapen. 

Hersteller: Krewel & Co., Koln a. Rh. 

Nissotax -Heyden, 
"Losung eines fettaromatischen Alkohols in einer insektentotenden Seife". Farbloses, 
nicht reizendes, schwach aroniatisch riechendes Mittel zur Totu'ng von Kopf-, Filz- und 
Kleiderlausen und zur Beseitigung der Nisse. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

"HornoI", Albumosen-Haarwasser", 
ist ein aus fliissiger Albumosenseife hergestelltes Kopfwasser. 

Hersteller: W. MieIck, Hamburg, Schwan-Apotheke. 
Fliissige medikamentose Seifen werden von der Firma A. H. A. Bergmann, 

Waldheim i. Sa. hergestellt. Es sind erhaltlich: 
Flii.ssige Albopixol-Seife 21/ 2%, 

" Glycerin-Seife 10% 
Ichthyol-Seife 5% 
Resorcin-Seife 5% 

" Sulfidal-Seife 5% 
W. MieIck, Hamburg 36 stellt fliissige Kaseaseifen (Albumosenseifen) her: 

Basisseife ohne Zusatz 
mit Schwe£el 10% 
mit Teer 5%, hell und dunkel 
mit Schwefel 10%, 
mit Chinin 
mit Perubalsam. 

Pflaster. 
Pflaster, Emplastra, 

sind zumauBeren Gebrauch bestinlmte Arzneizubereitungen, derenGrundmasse aus Blei
salzen der in Olen und Fetten vorkommenden Fettsauren unter Zusatz von Fett, 01, Wachs, 
Harz, Terpentm bestehell.. Die Pflaster werden in Tafeln, Stangen oder Stiicke gebracht, 
Handelsformen, die heutzutage sehr in den Hintergrund gedrangt sind, oder sie werden 
auf Stolle gestrichen. Die gestrichenen Pflaster werden bevorzugt,(Herstellung s. S. 571). 
Bei gewohnlicher Temperatur sind die Pflaster fest und in der Hand knetbar. Beirn Er
warmen werden sie fliissig. Die zur Herstellung von Pflastern djenenden Rohstoffe miissen 
von einwandfreier Beschaffenheit sein. Ranzige Fette und Ole, diirfen nicht verwendet 
werden, da dieses von unangenehmen Nebenwirkungen bei der Anwendung begleitet sein 
kann. 
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Bleipflaster, Emplastrum Lithargyri, Emplastrum diachylon, 
besteht aus Fett und olsauren Salzen des Bleis, die durch Erhltzen von Bleioxyd mit einem 
Fettgemisch (ErdnuBol und Schweinefett) und Wasser entstehen. Das aus den Fetten 
abgeschiedene Glycerin wird durch Auswaschen des Pilasters mit Wasser entfernt. Blei
pflaster bildet grauweiBe bis gelbe Massen mit Mchstens 3% Wassergehalt. Es darf 
nicht schmierig sein, muB nach dem Schmelzen Faden ziehen und eine hohe Klebkraft 
zeigen. 

Gummipflaster, Emplastrum Lithargyri compositum, gelbes Zugpflaster, 
wird bereitet aus Ammoniakgummi 1, Galbanum 2, Terpentin, Bleipflaster und gelbem Wachs. 

Weiches Mutterpflaster, Emplastrum Lithargyri molle, 
besteht aus Bleipflaster, Benzoeschmalz, Benzoetalg und gelbem Wachs. 

Braunes Mutterpflaster, Emplastrum fuscum camphoratum, 
wird hergestellt, indem man Fette mit Mennige ohne Zusa.tz von Wasser bis zur PIlaster
bildung erhltzt und dem geschmolzenen Pilaster noch Zusatze von Wachs, Campher u. dgl. 
gibt. Ein schwarzbraunes, zii.hes, nach Campher riechendes Pilaster, das bei lii.ngerem Auf
bewahren etwas verblaBt. 

Heftpflaster, Emplastrum adhaesivnm, 
besteht aus Bleipflaster, gelbem Wachs, Dammarharz, Kolophonium und Terpentin. 
Dieses Pilaster, das friiher auf Leinwand gestrichen in den Handel kam, hat heutzutage 
vollig seine Bedeutung verloren, da es in den Zinkoxydkautschukpflastern einen viel 
besseren Ersatz gefunden hat. 

Bleipflastersalbe, Unguentum Diachylon (HEDRA), Diachylonsalbe, HEDRAsche 
Salbe, Unguentum Plumbi oxydati. 

Die Originalvorschrift. wie sie von HEBRA gegeben wurde, war eine Mischung aus gleichen 
Teilen Leineil und Bleipflaster, die aber nur knrze Zeit haltbar ist. Sie wird bald miBfarbig 
und brocklig. Diese Salbe wird jetzt hergestellt, indem 2 Teile Bleipflaster und 3 Teile 
weisses Vaselin im Wasserbade geschmolzen und bis zum Erkalten geriihrt werden. Eine 
hellgeibe SaIbe, die sieh verhii.ltnisma.Big lange Zeit unverii.ndert halt. 

Was die arzneiliche Wirkung der Bleipflaster, abgesehen yom Emplastrum adhaesivum; 
das nur zu Sehutz- oder Befestigungszweeken dient, betrifft, so liegt diese in erweichenden, 
resorbierenden, entziindungswidrigen Eigenscha£ten (Furunkel, Phlegmonen u. dgl.). Auch 
Schii.lwirkung und Sekretionsbeschrii.nkung sind vorhanden, worauf auch die HEBRASche 
Behandlung des SchweiBfuBes mit Diachylonsalbe beruht. Will man die alten Stiick- oder 
Stangenpflaster anwenden, so mussen diese erst etwas erwarmt und mit einer angewii.rmten 
Messerklinge auf Leinwand verstrichen werden. 

Dialon, Diachylon-Wundpulver Engelhard, 
enthalt 3% Emplastmm Lithargyri, 4% Borsii.ure und 93% andere Beimischungen. 

Hersteller: Apotheker Engelhard, Franldurt a. M. 
Unguentum diachylon carbolisatum LASSAR, 

Lassarsche Bleisalbe. 
Rp. Phenol. liquefacti. . . . . 1,0 

Ungt. diachylon • . . . . 49,0 

U nguentum Vaselini plumbici spiss. NEISSER. 
Zahe Bleisalbe nach NEISSER. 

Rp. Emplastr. Lithargyri 
Vaselin. aa . . . . . 
Alapurin ad .... 

40,0 
100,0 

Unguentum Vaselini plumbici molleNEISSER. 
Weiche Bleivaseline nach NEISSER. 

Rp. Emplastri Lithargyri 
Vaselin. 
Alapurin aa ad •..•• 100,0 

Salicylsaure-Bleipflastersalbe (SmBERT). 
Rp. Acid. salicyl. • . .. 5-10,0 

01. Ricini .•.•... 20,0 
Emplastr. Lithargyri. • . 50,0 
Adip. suill. ad . . • . . 100,0 

Zum Erweichen von Schuppen und Krusten. 

Quecksi\berpflaster, Emplastrum Hydrargyn, Merkurialpflaster. 
2 Teile Q~ecksilber sind mit 1 Teil wasserfre~em W ollfett innig zu verreiben, dann mit 

einer halberkalteten Mischung aus 1 Teil gelbem Wachs und 6 Teilen Bleipflaster zu vereinen. 
Es ist mitunter ublich dem Pilaster einen Terpentinzusatz zu geben, was aber zu ver
werfen ist, da solche Pilaster leicht reizen und auch bald hart u:o.d l;>riichlg werden. 

1 Ammoniakgummi, Ammoniacum, das Gummiharz von Dorema ammoniacum ausPersien. 
2 Galbanum ist das Gummiharz verschledener persischer Femla-Arten. 
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Gestrichenes Quecksilberpflaster, Emplastrum Hydrargyri extensum, 
Bei gelinder Wi.\rme gescbmolzenes Quecksilberpflaster wird auf Stoff gestriehen. 

Emplastrnm Hydrargyri compositum, zusammengesetztes Quecksilberpflaster, 
ist ein Quecksilberpflaster, das noch Zusatze verschiedener Harze enthil.lt. 

Wirkung .der Quecksilberpflaster: Resorbierend, antiparasitii.r. 
Quecksilberpflastern wird vielfach Carbolsaure zugesetzt. Die Carbol-Queck

silberpjlaster spielen in der Furunkelbehandlung eine Rolle (Furunkelpflaster). 
S. auch Guttaplaste. . 

Seil'enpflaster, Emplastrum saponatum (camphoratum). 
Bleipflaster und Wachs wird geschmolzen. Der halb erkalteten Mischung wird fein 

gepulverte medizinische Seife zugesetzt und schlieBlich noch eine Anreibung von Campher 
mit ErdnuBol. Frisch hergestelltes Seifenpflaster ist gelblich, bleicht aber nach und wird, 
wenn es zu trocken aufbewahrt wird, briichig. 

Weiches Seifenpflaster, Emplastrnm saponatum molle, 
erhii.lt man aus 75 Teilen Seifenpflaster und 25 Teilen Campherol. 

Rotes Seifenpflaster, Emplastrum saponatum rubrum, 
ist ein Seifenpflaster, dem Merinige zugegeben ist. 

Salicyl·Seifenpflaster, Emplastrum saponatum salicylatum. 
8 Teile Seifenpflaster werden mit 1 Teil welBem Wachs zusammengeschmolzen und 

der halb erkalteten Masse setzt man 1 Teil gepulverte Salicylsaure zu. 
Die W irkung der Seifenpflaster ist besonders eine hornschichtlosende. Daher 

die Anwendung mit und ohne Salicylsaure zur Erweichung von Hiihneraugen 
und Schwielen. AuBerdem wird es bei entziindlichen Erscheinungen, Eiterungen 
usw. wie das Bleipflaster verwendet. 

Die Pflaster, wie sie oben angefiihrt sind, hatten aIle den Nachteil, daB man sie zum 
Teil selbst ausstreichen muBte, und daB sie schlecht und unzuverlassig klebten. Sie sind 
daher verdrangt worden durch die Kaut8Chu1cpllaster, Gollemplastra, gestrichene PIlaster, deren 
Pflastermasse als wesentlichen Bestandteil Kautschu1c enthii.lt. 

Kautschukheftpflaster, Collemplastrum adhaesivum, 
bildet im wesentlichen die Grundlage zu allen anderen Kautschukp£lastern. Von groBter 
Bedeutung fiir die Giite des Pilasters ist die Beschaffenheit des Kautschuks. Es ist nur 
gut gereinigter, nicht vulkanisierter Parakautschuk zu verwenden. Kautschuk wird in 
Petroleumbenzin gelost; ebenso wird Dammarharz und Kolophonium im gleichen Losungs
mittel geltist. Getrocknetes Zinkoxyd und getrocknetes Veilchenwurzelpulver werden mit 
Petroleumbenzin und Wollfett in einer Salbenmasse verrieben. Die Masse wird zuerst 
mit der Harzlosung und hierauf mit der Kautschuklosung gemischt. Das Streichen des 
Pilasters erfolgt maschinell. Durch Einwirkung von Licht und Luft erlangen Kautschuk
pflaster nach und nach eine schmierige Beschaffenheit. Sie sind deshalb vor Licht und 
Luft geschiitzt kiihl aufzubewahren. Von den Kautschukpflastern mit· Arzneizusatzen 
werden hergestelIt: 

Collemplastrum Acidi borici, Borsii.ure-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Aluminii acetici, Essigsaure Tonerde-Kautschukp£laster, 
Collemplastrum Arnicae, .Arnika-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Belladonnae, Belladonna-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Cantharidini, Cantharidin-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Capsici, Capsicum-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Chrysarobini, Chrysarobin-Kautschukp£laster 5%, 
Collemplastrum Hydrargyri, Quecksilber-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Ichthyoli, Ichthyol-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Jodoformii, Jodoform-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum salicylatum, Salicylsaure-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum saponato-salicylatum, Salicylsaure-Seifen-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Zinci (oxydati), Zink-Kautschukpflaster, 
Collemplastrum Zinci salicylatum, Zink-Salicylsii.ure-Kautschukpflastel·, 

Die Firma P_ Beiersdorff & Co., Hamburg, liefert medizinische Kautschukpflaster 
auf weiBer Kretonne gestrichen in Breite von 18 cm in folgenden Zu.'lammensetzungen: 



Pflaster. 

505 Acid. salicylicum . . 20% 
507 Acid. salicylicum . . 40" 

. auf Wunsch auch griin gefarbt 
508 Acid. salicylicum 40% auf Samt 
585 Acid. salicylicum 20 " 

586 Acid salicylicum 10% 
Sapo medicatus 5" 

504 Hydrargyrum 20 " 
964 Hydrargyrum 25 " 

Acid. carbolicum 10 " 
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Extr. Cannabis. 5" 
985 Acid. salicylicum 20 " 

Extr. Cannabis . 5" auf Samt 

auf schwarzer Kretonne 
k-Packung, 6 cm: 9 cm, in Beutel 

m-Packung, 5 cm : 18 cm, in Beutel 
g-Packung, 10 cm : 18 cm, in Pappdose 

Arsenik-Salicyl-Cannabis-Pflastermull nach UNNA 

enthalt Acidum arsenicosum, Acidum salicylicum und Extractum Cannabis. 

Bonnaplast 
ist das Zink-Kautschukpflaster der "Vulnoplast" G. m. b. H. Bonn. 

Guttapercha-Pflastermull nach DREUW zur Behandlung der Psoriasis 
enthii.lt neben einer reizlosen Pflastermasse eine Mischung aus Acidum salicylicum 5,0, 
Chrysarobin 10,0, Oleum Rusci 10,0, Sapo medicatus 12,5. 

Durana 
sind Guttapercha-Pflastermulle und Guttapercha-Pflasterbatiste nach UNNA. 

Hersteller: Dr. DEGEN und KUTH, Duren (Rhld.). 

Germaniaplast, 
ein Zink-Kautschukpflaster der Firma C. Blank, Bonn a. Rh. 

Guttaplaste 
sind auf Guttapercha-Unterlage gestrichene medikamentose Kautschukpflaster mit genau 
rlosiertem Arzneimittelgehalt. Durch den LuftabschluB nach auBen entfalten sie eine 
grolle Tiefenwirkung. Angewendet werden sie hauptsachlich bei chronisch infiltrativen 
Krankheitsprozessen und mit keimtotenden Mitteln bei parasitaren Erkrankungen. Die 
Guttaplaste kommen in den Handel in Stiicken von 18 cm Breite. Die Arzneidosierung ist so 
berechnet, daB 1/5 qm soviel Gramm des Medikamentes enthii.lt als die Zahl angibt, mit 
der die herstellende Fabrik die Starke der einzelnen Pflaster bezeichnet, z. B. bei Gutta
plast mit Acid. salicylium 5,0 erhaIt 1/5 qm = 2000 qcm 5 g Salicylsaure. 

Die Guttaplaste werden hergestellt von P. Beiersdorff & Co., A.G., Hamburg, und 
sind mit bestimmten Nummern versehen, die im folgenden Verzeichnis der hergestellten 
Guttaplast.e vorangestellt sind. Es haben diese Nummern den Zweek, bei Verordnungen 
Irrtiimer zu vermeiden. Es sind im Handel folgende Guttaplaste erhii.ltlich: 

178 Acidol . . . . . 0,5 82 Acid. salicylicum 
Pepsin . . . . . 30,0 153 Acid. salicylicum 

243 Acid. arsenicosum 5,0 9 Acid. salicylicum 
Acid. salicylicum 20,0 155 Acid. salicylicum 
Extract. Cannabis 5,0 10 Acid. salicylicum 

18 Acid. arsenicosum 10,0 k-Packung, 6 cm: 9 
Hydrargyrum 10,0 m-Packung, 5 cm : 18 

2 Acidum boricum 10,0 g-Packung, 10 cm : 18 
4 Acid. carbolicum 5,0 

16 Acid. carbolicum 7,5 
Hydrargyrum. . 20,0 

k-Packung, 6 cm: 9 cm, in Beutel 
m-Packung, 5 cm : 18 cm, in Beutel 
g-Packung, 10 cm : 18 cm, in Pappdose 

157 Acid. salicylicum 
247 Acid. salicylicum 

Chrysarobinum . 
Oleum Rusci .. 
Sapo medicatus . 
(nach Dr. DREuw) 

50,0 
40,0 
25,0 
20,0 
10,0 

cm, in Beutel 
cm, in Beutel 
cm, in Pappdose 

5,0 
5,0 

10,0 
10,0 
12,5 

105 Acid. carbolicum 
Hydrarg. bichlor. 

4,0 
0,4 

64 Acid. salicylicum 20,0 

(nach Prof. Dr. LASSAR) 
28 Acid. carbolicum 5,0 

10,0 Zincum oxydatum . 
k-Packung, 6 cm 9 

m-Packung, 5 cm 18 
g-Packung, 10 cm 18 

cm, in Beutel 
cm, in Beutel 
cm, in Pappdose 

Extr. Cannabis 5,0 
k-Packung, 6 cm: 9 cm, in Beutel 

m-Packung, 5 cm : 18 cm, in Beutel 
g-Packung, 10 cm : 18 cm, in Pappdose 

s. auch Nr. 155 griin gefarbt 
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65 Acid. salieylieum 20,0 
Hydrargyrum . 20,0 

180 Acid. salieylieum 10,0 
Hydrargyrum . 10,0 

76 Acid. salieylieum 10,0 
Kreosotum 20,0 

78 Acid. salieylieum 20,0 
Kreosotum 40,0 

113 Acid. salieylieum 10,0 
Sapo medieatus . 1,0 

k-Paekung, 6 em: 9 em, in Beutel 
m-Paekung, 5 em : 18 em, in Beutel 
g-Paekung, 10 em : 18 em, in Pappdose 

5 Chrysarobinum 10,0 
185 Chrysarobinum . . 5,0 
249 Fibrolysin "Merck" 10,0 

15 Hydrargyrum. 20,0 
k-Paekung, 6 em: 9 em, in Beutel 

m-Paekung, 5 em : 18 em, in Beutel 
g-Paekung, 10 em : 18 em, in Pappdose 

Hagedaplaste 

83 Hydrargyrum praeeipitatum 
album. 10,0 

123 1ehthargan 5,0 
124 1ehthargan 10,0 
66 1ehthyolum 10,0 
74 1ehthyolum 5,0 

Zincum oxydatum . 10,0 
57 Jodoformium (Gittermull) 5,0 

210 Liantralum 10,0 
34 Oleum eadinum . 10,0 
48 Plumbum jodatum 10,0 

219 Pyrogallolum 5,0 
7 Pyrogallolum 10,0 

223 Resoreinuni. 10,0 
72 Resoreinum. 15,0 

231 Thiosinaminum 10,0 
232 Thiosinaminum 20,0 
24 Zineum oxydatum . 10,0 

k-Paekung, 6 em: 9 em, in Beutel 
m-Paekung, 5 em : 18 em, in Beutel 
g-Paekung, 10 em : 18 em, in Pappdose 

sind die Zink-Kautsehukpflaster der "Hageda" Berlin. 

Hansaplast, Leukoplastschnellverband zur Wundbehandlung, 
ist ein Leukoplast mit impragniertem Mullkissen. Die Durehloehung der Leukoplast£laehe 
gestattet einen ungehinderten Luftzutritt zur Wunde und solI Krustenbildung durch die 
M1igliehkeit des Austretens des Wundsekrets verhiiten. 1st in den versehiedensten Langen 
und Breiten ill Handel erhaltlieh. Hersteller: P. Beiersdorf & Co., A.G., Hamburg. 

Helfoplast, Collemplastrum adhaesivum mite, 
harzfrei, daher reizlos. 

Hersteller: Chemische Fabrik Helfenberg A.G., Helfenberg b. Dresden. 

Leukoplast 
ist das Zinkoxyd-Kautschukpflaster der Firma P. Beiersdorff & Co., A.G., Hamburg, auf 
rosa Kretonne gestrichen, erhaltlich in Breiten von 1, P/4' 2, 21/ 2, 3, 33/ 4, 4, 5, 61/ 4, 71/ 2, 
10 cm. Es dient zu Schutz- und Befestigungszwecken. 

Mollplast, Salbenpflaster, 
ein Pflaster in Salbenform, hergestellt aus Gelatine mit Borsaurel1isung durch Erhitzen 
unter Druck. Dieses Produkt wird zu einer Pflastermasse hinzugefiigt. Es wird eine ganze 
Reihe von Mollplasten mit verschiedenen Arzneimitteln dargestellt. Sie kommen in Zinn
tuben in den Handel. 

Hersteller: Chemische Fabrik Helfenberg A.G., Helfenberg b. Dresden. 

Paraplaste, 
auf hautfarbenem Baumwollstoff gestrichene Pflaster, deren Grundlage aus Kautschuk, 
Wollfett, Kolophonium und Dammarharz besteht. Die Paraplaste werden mit medikamen
t1isen Zusatzen, wie Zinkoxyd, Quecksilber, Quecksilberoxyd, Ichthyol, Chrysarobin, 
Pyrogallol usw. versehen. Sie sollen vor den Guttaperchapflastermullen den Vorzug haben, 
daB sie weniger leieht von der Haut abrutsehen, sieh viel leichter von derselben entfernen 
lassen und doch besser kleben, wi.i.hrend die Tiefenwirkung nicht so intensiv ist. (Werden 
zur Zeit nicht mehr hergestellt.) 

Salbenmulle (Pflastermulle). 
Die Salbenmulle bestehen aus einem engmaschigen. von Salbe vollkommen durch

tri.i.nkten Mullgeriist, welches wie ein Pflaster mit der Saheere geschnitten, auf die Haut 
gelegt die Wirkungen einer Salbe entfaltet. Fiir aIle kompliziert gestalteten Hautfli.i.chen 
(Ohr, Nase, Finger, Zehe und Genitalien) bilden die Salbenmulle die beste Anwendungs
moglichkeit der Salbe iiberhaupt. Die Salbenmulle werden von P. Beiersdorff & Co., A.G., 
Hamburg, hergestellt in Breite von 20 cm. Die Dosierung der Arzneimittel wird wie bei 
den Guttaplasten angegeben und bezieht sich aueh auf 1/5 qm. 
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Folgende Salbenmulle sind erMltlich: 
2015 Acidum boricum . • 10,0 
2007 Acidum carbolicum . 10,0 
2002 Acidum carbolicum . 10,0 

Emp!. Lithargyri . . 30,0 
2037 Acidum carbolicum . 5,0 

Zincum oxydatum.. 10,0 
2009 Camphora . . . • . 2,5 

Chloralum hydrat. . . . . 2,5 
2001 Emp!. Lithargyri(Ungt. dia-

chylon Hebra) 

Perincoplast, 

2016 
2012 

2017 
2018 

2011 

Hydrargyrum . . . 
Hydrarg. oxyd. rubr. 
Zincum oxydatum 
Ichthyolum . . . 
Ichthyolum . . . 
Zincum oxydatum 
Zincum oxydatum 
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33,3 
5,0 

20,0 
10,0 
2,0 

10,0 
10,0 

ein auf Schirting gestrichenes Zirikpflaster mit Zusatz eines epithelisierenden Azofarbstoffes. 
Hersteller: Chemische Fabrik Hel£enberg A.G., Hel£enberg b. Dresden. 
Tricoplaste nach ARNING 

sind auf Trikot gestrichene Seifenpflaster. Die Klebekraft ist nur begrenzt, deshalb miissen 
sie manchmal vor dem Auflegen erwarmt und besonders an viel bewegten Stellen, wie am 
Hals und an den Gelenken mit Zinkleim oder Leukoplast befestigt werden. Die Tricoplaste 
unterscheiden sich von den Guttaplasten uitd Paraplasten dadurch, daB sie durchlii.ssiger 
sind. Daher ist ihre Tiefenwirkung vielleicht eine etwas beschranktere, sie sind aber freier 
von Reizwirkungen. Sie sind frei von·Kautschuk. Die Tricoplaste enthalten aIle Salicyl
sii.ure. Die Menge der SaIicylsii.ure oder die der anderen beigegebenen Arzneimittel wird 
in Prozentzahlen in Beziehung auf die Pflastermasse angegeben. Die Tricoplaste werden 
von der Firma P. Beiersdorff & Co., A.G., Hamburg, 18 cm breit hel:'gestellt und sind in 
folgenden Zllsammensetzilngen erhiiJtIich: 

405 Acid. salicylicum 2Y2% 
~07 Acid. salicylicum 5% 
431 Acid. salicylicum 10% 
432 Acid. salicylicllm 20% 
430 Acid. salicylicum 2Y2% 

Hydrargyrum. • 20% 
409 Acid. salicylicum 2Y2% 

Liantralum 10% 

433 

410 

411 

Acid. salicylicum 
Liantralum 
Acid. salicylicum 
Oleum Rusci. . 
Acid. salicylicum 
Tumenolum .• 

5% 
10% 

2Y2% 
10% 

2Y2% 
10% 

Neuerdings wird noch ein Zink-Tricoplast, ein auf Trikotstoff gestrichenes 
Leukoplast, in verschiedenen Breiten in den Handel gebracht. 

Mammaline, 
ein Tricoplast mit rundem Ausschnitt fiir Mamma-Ekzeme. 

Vulnoplaste 
sind in Streifen geschnittene Kautschukheftpflaster mit einer Auflage von Dermatolmull. 

Rhenoplast 
sind Zinkkautschukpflaster der Firma Blank, Bonn a. Rh. 

Zinkokoll, 
Zinkkautschukpflaster der Firma Hartmann, Heidenheim. 

Elastoplast 
sind elastische Pflasterbinden der Firma Lohmann A. G., Fahr a. Rh. 

Varieosanbinden, 
gebrauchsfertige Zinkleimbinden der Firma Max Kermes, Hainicken i. Sa. 

Teufels Klebrobinden, 
mit einer Pflastermasse imprii.gnierter poroser Stoff. Zu Dauerverbii.nden an den Unter
schenkeln bei Varicen, Ulcus cruris usw. 

Thiosinamin. 
Thiosinamin, Thiosinaminum, Allylthiocarbamid, Allylthioharnstoff, 

N~CSNH . CH2CH : C~, 
wird dargestellt durch Erwa.rmen von Allylsenfol mit starker Ammoniakfliissigkeit unter Zu
satz von etwas Alkoho!. Farblose, schwach lauchartig riechende KrystalIe, losIich in etwa 
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30 Teilen kaltem Wasser mit neutraler Reaktion. Leicht lOslich in Alkohol und Ather. 
Schamp. 74°. 

Wirkung: Von HEBRA zur Unterstutzung der Lupusbehandlurig empfohlen, 
zur Erweiohung von Narben, bei Sklerodermie. 

Anwendung: Subcutane Einspritzungen: 
Rp. Thiosinamin ........... 5,0 

Glycerin. .' . . . . . . . . . . 5,0 
Aq. destill. ad. . . . . . . . 50,0. 

1/4 bis l/S bis 1 ccm jeden zweiten Tag unter die Haut oder in den Muskel. 
Die Einspritzungen sind nicht immer schmerzlos, doch moist ohne unangenehme Neben

wirkungen. 
Zur Behandlung von fibrosen Tumoren (Keloide, hypertrophische Narben) 

empfiehlt UNNA eine Thiosinamirr-Salbenseife, 
Rp. Thiosinamini.. . 0,5-1,0-2,0 oder Rp. Thiosinamini. . . . . . 5,0-10,0 
. Saponis unguinosi 10,0 Aq. destill. q. s. ad solut. 

Sapon. kalin. Adip. suilli aa ad 100,0 
ferner ein Thiosinamin-Guttaplast, das allerdings nioht immer ganz reizlos 
ist (s. Guttaplaste). 

Fibrolysin 
ist eine sterilisierte Losung von Thiosinamin und N atriumsalicylat. Es kommt in den Handel 
in Ampullen von 2,3 ccm Inhalt mit 0,2 g Thiosinamin und etwa 0,14 g Natriumsalicylat. 

W irkung: Wie Thiosinamin. 
Anwendung: Als Einspritzung unter die Haut, in den Muskel und in die 

Vene. Alle 1 bis 3 bis 5 Tage eine ganze'Ampulle, intravenos weniger. Die Ein
spritzungen unter die Haut sind vollkommen schmerzlos. Die Zahl der Ein
spritzungen kann bis zu 50 Stuck betragen. Es ist auch ein Fibrolysin~Guttaplast 
im Handel (s. Guttaplaste). 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsjorm: OP mit 10 Ampullen zu 2,3 oom . 

. J odathyl-Thiosinamin (Thiophysem, Dr. Konig, Munchen, Tiodin, Dr. E. Bloch, 
St. Ludwig i. EIs.), 
ist Thiosin!'lminathyljodid CsHsNH· CS . NHs . C2HsJ und wird dargestellt durch Anlage
rung von Athyljodid an Thiosinamin durch Erhitzen. Farblose Krystalle schwach nach 
Knoblauch riechend, leicht loslich in Wasser, schwer in AlkohoI. Der Gehalt an Jod be
trii.gt 46,5%. Schmelzpunkt 68-71°. 

Wirkung: Wie Thiosinamin. 
Anwendung: Subcutane Einspritzungen von 1 eem einer 200foigen Losung. 
Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Traubenzucker. 
Traubenzucker, Saccharum Uvae, Starkezucker, Dextrose, Glykose, CSH120 6, 

wird dargestellt durch Hydrolyse von Stii.rke. Kartoffelstii.rke wird mit Wasser und etwas 
Schwefelsii.ure im Druckgefii.B unter 2-9 Atm. Druck erhitzt. Die so erhaltene Lasung 
von Stii.rkezucker wird mit Kreide entsii.uert, mit Tierkohle entfii.rbt, filtriert und unter 
vermindertem Druck bis zur Krystallisation eingedampft. Durch wiederholtes Umkrystalli-
sieren wird der Stii.rkezucker rein erhalten. . 

Leicht gewinnt man reinen Traubenzuckcr aus Rohrzucker, indem man diesen in Invert
zucker (Dextrose + Lii.vulose) iiberfiilirt und die beiden Zuckerarten auf Grund ihrer 
verschiedenen Laslichkeit in Alkohol trennt. 

In den Handel kommt der Traubenzucker in sehr verschiedener Reinheit. Die als 
purum bezeichneten Sorten entsprechen wohl den arzneilichen Anforderungen. Eine als 
purissimum bezeichnete Sorte wird nur fiir wissenschaftliche Zwecke verwendet. Reiner, 
wasserfreier Traubenzucker biIdet kleine, durchsichtige, zu Warzen. vereinigte Krystalle 
oder ein weiBes Pulver. Er ist geruchlos, schmeckt siiB; aber lange nicht so stark wie Rom
zucker. Er ist bis zu 66%% lOslich in Wasser. Die stark konzentrierten Lasungen halten 
sich aber nur in Ampullen. In Flaschen erstarren sie sehr bald. Er ist auch in 50 Teilen 
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AIkohol lOsHch. Die wasserige Losung dreht rechis (Dextrose), Traubenzucker reduziert 
FEHLINGSche Losung und alkalische WismutsalzlOsung beim Erhitzen, auch ammoniakalische 
Silbersalzlosung. Er ist leicht vergarbar durch Hefe. 

Wirkung und Anwendung: Ein unspezifisehes Reizmittel. Wird ferner bei 
Pruritus, Urticaria, Ekzem und Pemphigus empfohlen. Man gibt 15-30 eem, 
gegebenenfalls aueh mehr 1O-25-500f0i,ge Losung, 4-8 Einspritzungen in 
1-2 Woehen in die Vene. Er dient aueh zur Venenverodung bei Krampfadern, 
2-5-10 eem 662/ 30f0ige Losung, wobei die konzentrierte Losung dureh Wasser
entziehung die Venenwand sehadigt. 

Handelsform: Er kommt in den Handel in A.mpullen 100f0, 12,50f0, 20%, 
25% , 350f0, 500f0, 600f0 und 660f0ig, zu 5, 10, 20, 25 eem. Traubenzueker
losungen in A.mpullen werden von versehiedensten Fabriken hergestellt, Merck, 
Darmstadt, Hageda, Berlin u. a. Die Losungen werden aueh vielfaeh mit wort
gesehutzten Namen wie "Deutria-A.mpullen", "Glukomed-A.mpullen", Gluko
trombin-A.mpullen". usw. bezeiehnet, was uberflussig erseheint. 

Calorose 
ist eine Liisung von Invertzucker, d. h. einem Gemisch aus Traubenzucker und Frucht
zucker. Der Gehalt an Invertzucker betragt 73-76% neben 4-6% Rohrzucker. Sie wird 
dargestellt aus Rohrzucker durch Inversion mit 0,25% Weinsaure und Neutralisation 
mit Natriumcarbonat und bildet eine dicke, syrupartige, gelblich gefarbte Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Wie Traubenzueker. Intravenose Einspritzungen 
von Calorose 1 : 10 in die Vene oder 1 : 20 subcutan. 

Hersteller: Chemisehe Fabrik Giistrow i. Meek!. 
Handelsform: OP mit 50 g und 100 g gelOstem Invertzucker (= 67,5 und 

135 g Calorose). OP mit 100f0 und 350f0igen Losungen in A.mpullen zu 10 und 
20 eem (5 und 15 Stuck). 

500f0 und 600f0ige CaloroselOsung kommt in A.mpullen von 5 und 10 eem 
zur Venenverodung in den Handel als Varico-Calorose. 

Cellulose, Zellstofi, 
Cellulose, Kollodium. 

ist die zu den Kohlehydraten gehOrende Geriistsubstanz der Pflanzenzellen. Cellulose im 
wissenschaftlichen Siune ist die reine Baumwollcellulose. Cellulose aus Hotz, Flachs, Hanf 
sind der Baumwollcellulose ahnlich, aber nicht gleich. Verbandwatte, Filtrierpapier, die 
man gewohnlich als reine Cellulose betrachtet, ist durch Behandlung mit Chemikalien 
teilweise veranderte Cellulose. Die technisch verwendete Cellulose wird zum groBen Teil 
durch Reinigung der Baumwolle gewoWlen, aber auch aus anderen Faserstofien, wie z. B. 
leinene Lumpen. Die Zusammensetzung der Cellulose entspricht der Formel (CSH100 5)n. 
Sie ist aufgebaut aus Traubenzuckermolekeln, die unter Austritt von Wasser zusammen
getreten sind. Bei der Hydrolyse durch Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure Hefert 
sie als Endprodukt Traubenzucker. 

Cellulosenitrate, Nitrocellulose, Salpetersaurecelluloseester, Kollodiumwolle, 
SchieBbaumwolle, 
sind Salpetersaureester der Cellulose oder Cellulosenitrate, die durch Einwirkung VOn kon
zentrierter Salpetersaure auf Cellulose entstehen. Wirkliche Nitroverbindungen sind es 
mcht. Kollodiumwolle und SchieBbaumwolle unterscheiden sich durch den Grad der 
Nitrierung. Die Nitrocellulose ist auBerlioh der urspriinglichen Cellulose ahnlich, sie fiihlt 
sich aber harter an, ist unloslich in Wasser, in Ather und in AIkohol, liislich in EssigiiJther, 
Amylacetat und Aceton. In alkoholhaltigem Ather ist sie, je nach dem Grade der Nitrienmg 
unloslich, teilweise, oder vollig WsHch. Die Losungen hinterlassen beim Verdunsten des 
Liisungsmittels die Nitrocellulose in Form eines durchscheinenden Hautchens. Durch 
Wasser wird sie ans den mit Wasser mischbaren Losungsmitteln gallertartig abgeschieden. 
Angeziindet verbreWlt die hochnitrierte Nitrocellulose schnell mit gelber Flamme. Beim 
Erhitzen ohne Zutritt einer Flamme explodiert sie, ebenso durch mechanische Einwirkung, 
wie StoB, Druck usw. 

Kollodium, Collodium, 
ist eine Auflosung von Kollodiumwolle in einem Alkohol-Athergemisch. Es gibt auch 
Kollodiumsorten die Liisungen VOn Kollodiumwolle in Essigather, Aceton oder Amyl-

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 30 
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acetat sind. Das Kollodium des Arzneibuches ist aus 1 Teil trockener Kollodiumwolle, 
3 Teilen Alkohol und 21 Teilen Ather hergestellt. Die Liisung bildet eine farblose oder 
schwach gelblich gefii.rbte, syrupdicke Flussigkeit. 

Anwendung: KoUodium wird zum VerschlieBen kleiner Wunden benutzt, 
ferner als Arzneimitteltrager. Als solchen steUt es eine besondere Art der 
dermatologischen Arzneimittelanwendung dar, namlich einen "Firnis". Man 
versteht hierunter Fliissigkeiten mit gelOsten oder suspendierten Arzneimitteln, 
die auf der Raut zu einem Hautchen erstarren. 

Elastisehes Kollodium, Collodium elastieum, 
ist ein Kollodium mit einem Zusatz von Ricinusiil, das beim Verdunsten ein biegsames, 
sich leicht anschmiegendes Rii.utchen hinterlii.Bt, das nicht so leicht wie das des gewiihn
lichen Kollodiums wieder abspringt. Es wird hergestellt aus dem gewiihnlichen Kollodium 
durch Zusatz von 3% Ricinusiil. 

Collodium H yd'l'argyri bichlorati. 
Sublimat-Kollodium. 

Rp. Rydrargyri bichlorat. corros. 1,0 
Collodii. . . . . . . . . . 60,0 

Collidum crotonatum. 
K rotonOl-Kollodium. 

Rp. Olei Crotonis . . . . . . . 2,5 
Collodii elastici . . . . . . 7,5 

Zur Reizung der Raut und Erzeugung von 
Pusteln. 

Collodium Jodoformii. 
J odoform.Kollodium. 

Rp. Jodoformii . . . . . . . . 1,5 
Collodii elastici ad . . 8,5-15,0 

Collodium lacto-salicylatum. 
M ilchsaure-Kollodium. Warzenkollodium. 

Rp. Acidi salicylici 
Acidi lactici aa . . 
Collodii elastici . . 

Collosin, . Filmogen, 

3,0 
14,0 

Collodium Paraformii UNNA. 
UNNAB Paraform-Kollodium. 

Rp. Paraformii ... . . . . . . 5,0 
Collodii. . . . . . . . . . 95,0 

Collodium salicylatum. 
Huhneraugen-Kollodium. Salicylkollodium. 

Rp. Extr. Cannabis Indicae. 0,1 
Acidi salicylici . . . . . . 1,0 
Collodii ad . • . . . . . . 10,0 

Rp. Extractum Cannabis Indicae 0,1 
Acidi salicylici. . . . 1,0 
Terebinthinae . . . . . 0,5 
Acidi acetici glacialis. . 0,2 
Collodii ad . . . . .. 10,0 

Collodium tannatum. 
Tannin-Kollodium. 

Acidi tannici . . . 
Spiritus (90 Vol.-OJo) 
Collodii ... 

0,5 
1,5 
8,0 

ist eine mit Campher versetzte Losung von Cellulosenitrat in Aceton. Ein klares, hellgelbes 
Praparat, das auf die Raut aufgetragen, eine fest anhaftende, undurchdringliche, nicht 
bruchig werdende Decke bildet, welche durch Wa~chen mit Wasser nicht entfernt wird. 
Es dient als Basis fiir pulverfiirmige und liisIiche Arzneimittel und eignet sich besonders 
als Trager fUr Pyrogallussaure (2-5%ig) bei Anwendung im Gesicht, wobei Schwarz
farbung vermieden wird. Waschen verboten! (LEISTIKOW.) 

Sterilin. 
Eine hellgelbe Fliissigkeit, die hauptsii.chlich eine Losung von Acetylcellulose in Aceton 

darstellt und auf ~!l Raut gepinselt einen feinen, uudurchdringlichen, nicht klebrigen, 
widerstandsfahigen Uberzug erzeugt. Die Fliissigkeit, welche fur Bakterien undurchlassig 
ist und urspriingIich als Schutzmittel fiir die Rand des Arztes gedacht war, 1ii.Bt sich 
gut als Trager fiir manche Medikamente wie Salicylsaure, Phenol, Thymol, Resorcin, 
Ichthyol, Chrysarobin, Cignolin, Schwefel, Zinkoxyd u. a. verwenden. 

Starke und vegetabilische Puder. 
Starke, Amylum, 

entsteht in den Chlorophyllk.iirnern der Pflanzen unter de)11 EinfluB des Lichtes aus Wasser 
und der Kohlensaure der Luft. Der sieh hierbei abspielende Vorgang ist nieht viillig bekannt. 
Die gebildete Starke (Assimilationsstarke) wandert zu del).Orten ihres Verbrauehes in der 
Pflanze und wird dabei zuweilen vOriibergehend feinkiirnig ... niedergeschlagen (trltnsitorische 
oder Wanderstarke), oder sie wird in bestimmten Organeh wie Samen, Rhizomen, Stammen, 
Wurzeln, Knollen usw. fUr die neue Generation oder bei ausdauernden Pflanzen fur das 
naehste Jahr aufgespeichert (Reservestiiorke). Diese Reservestarke findet sieh in so groBen 
Mengen vor, daB sie aus Samen wie die von Weizen, Reis, Mais oder aus Stammen, wie 
denen der Sagopalme oder aua Knollen, wie Kartoffeln, gewonnen werden kann. 
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Zur Gewinnung der Kartoffelstarke werden Kartoffeln zerrieben, der Brei auf Sieben 
mit Wasser ausgewaschen. Die in Bottichen sich absetzende Starke wird durch wiederholtes 
Waschen oder Zentrifugieren gereinigt, bei 30---450 getrocknet 1rnd dann gewalzt. Man kann 
auch Kartoffeln in Scheiben schneiden, sie einige Zeit in laues Wasser legen, auf Hamen 
schutten und garen lassen. Aus dieser Masse wird das Starkemehl ausgewaschen. Die 
Weizenstarke gewinnt man ent-lveder durch Schroten der Korner und Abschwemmen 
von den iibrigen Fruchtteilen durch Wasser oder durch Auskneten oder Zerquetschen der 
aufgeweichten Weizenkorner, Anriihren zu einem dunnen Brei, Garenlassen, Abschwemmen, 
wiederholtes Waschen, Absieben und Trocknen. Da beim Reis und auch beim Mais die 
einzelnen Stii.rkekornchen sehr fest miteinander verbunden sind, ist es notwendig, sie auf
zulockern, was mittels Sauren oder Laugen geschieht. 

Das Starkemehl bildet mehr oder weniger rundliche, durch den gegenseitigen Druck in 
der Zelle polyedrisch gestaltete Kornchen, die das Licht doppelt brechen. Man nimmt an, 
daB das einzelne Korn aus einzelnen, schichtweise radial angeordneten, nadelformigen 
Individuen bestebt. Die um den Kern geordneten Schichten sind nicht gleichiormig. Es 
wechseln wassera.rmere und wasserreichere Schichten miteinander ab, die aber unter dem 
Mikroskop nicht, OOmer zu erkennen sind. Die GroBe der Korner ist Behr wechselnd. Sie 
sind entweder einfach, dann mehr oder weniger rundlich (Weizen) oder zusammengesetzt 
(Reis), d. h. eine groBere oder geringere Anzahl Korner ist in einer Zelle entstanden, 
oder es kommen einfache und zusammengesetzte Korner nebeneinander vor (Kartoffel). 
Durch warmes Wasser von 50-800 quillt die Starke zu "Kleister" auf, ohne sich aber zu 
losen. Losungen bilden sich erst bei langerem Kochen oder Kochen unter Druck oder unter 
dem EinfluB von Quellungsmitteln wie Chlorzink, Chlormagnesium, Chloralhydrat, .Jod
kalium, Natron- und Kalilauge usw. 

Die Starke ist ein Kohlehydrat und zwar ein Polysaccharid, das aus Dextrosemolekeln 
aufgebaut ist. Die Zusammensetzung reiner, trockener Starke entspricht der Formel 
C6Hro0 5)n. Die Smrke des Handels ist OOmer etwas wasserhaltig, etwa 15-18%. Vollig 
trockene Starke zieht an der Luft rasch wieder Wasser an. Durch Hydrolyse beOO Er
hitzen mit verdiinnten Sauren wird die Starke zunachst in Dextrin, dann in Maltose und 
schlieBlich in Dextrose ubergefiihrt. Die Starke enthalt auBer Wasser noch 1-1,5% Pflanzen
£asern, etwa 0,1-0,15% EiweiBstoffe (Kleber) und geringe Mengen von anorganischen 
Stoffen; Jod fiiorbt die einzelnen Starkekorner mehr oder weniger blau oder violett, in 
seltenen Fallen rotbraun. Die Farbung verschwindet beOO Erwarmen, tritt aber beim Er
kalten wieder auf. Reduzierende Stoffe und Alkalien zerstoren die blaue Farbe. 

Weizenstiirke, Amylum Tritici, 
stammt aus den Fruchten von Triticum sativum (Triticum vulgare L.). Die arzneilich ge
brauchte Weizenstarke ist ein rein weiBes, mattes, sieh nicht zusammenballendes, sehr feines. 

Abb. 3. WcJzcnstilrkc. Abb.4 . ReJ Ulrkc . 

geruch- und geschmackloses Pulver oder unregelmaBige Kliimpchen, welche sich zwischen 
den Fingern unter Knirschen zu einem sehr zarten Pulver verreiben lassen. Mikroskopisch 
erscheint die Weizenstarke als kerulose, einfache, undeutlich konzentrisch geschichtete, 
runde oder etwas nierenformig gestaltete, £lache, von der Seite gesehen linsenformige GroB
korner, etwa 28-·38 fl, groB und als meist einfache, eiformige, . kuglige, selten spindelformige 
Kleinkorner, 3-7 fl, groB (s. Abb. 3). 

Reisstarke, Amylum Oryzae, Poudre de riz, 
stammt aus den Friichten von Oryza sativa L. Ein sehr weiBes und feines, mattes, geruch
und geschmackloses Pulver. Die Kornchen sind scharf kantig, drei- bis sechseckig, fast 
krystallartig, ziemlich gleich an GroBe und Gestalt, etwa 4,5-6 fl, groB, Mufig mit 
einer beim Trockenen entstandenen Kernhohle. Daneben groBere, fast eirunde bis kugelige, 
zusammengesetzte Korner, die bis in 100 Bruchkorner zerfallen konnen (s. Abb. 4). 

30* 
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Kartoffelstli.rke, Amylum Solani, 
aus den Knollen von Solanum tuberosum L., ist ein gl5.nzend weiBes Pulver, beim Zu
sammendriicken knirschend, geruch- und geschmacklos. Die Korner sind von wechselnder 
Gestalt und GroBe. Meist einfach, aber auch zu 2-3, selten bis zu 12 zusammengesetzt, 
spitzeirund, muschelformig, birnformig, flach elliptisch, vorherrschend 45--75 f" lang, 
45-fiO ft breit und 15-32 ft dick. Die Schichtungslinien ungleichmaBig, der Kern am 
schmalen Ende der Korner (s. Abb. 5). 

Bohnen starke, Amylum Phaseoli, 
stammt aus den Samen der Bohne, Phaseolus vulgaris Metzger. Bohnenformige, eiformige, 
nierenformige Kornchen von 24-60 ft Lange und 10--35 ft Breite. Schichtung konzentrisch 

Abb. (\ . BobncnstArkc. 

und deutlich ausgepragt, mit groBer, langlicher, zerkliifteter Kernhohle. Daneben kleine, 
runde oder rundlich-eiformige Korner (s. Abb. 6). 

Wirkung der Starke: In der Hauptsache eine physikalische. Infolge der 
auBerordentlich groBen Oberflache bringen aIle Starkepraparate Feuchtigkeit 
zur Verdunstung, wirken daher abkiihlend, austrocknend, anamisierend und 
entzundungswidrig. Sie dienen ferner als Schutz gegen auBere Einwirkungen. 

A nwendung: Als Puder rein oder mit mineralischen Bestandteilen, wie 
Talkum, Bolus oder mit Zink~ und Magnesiumverbindungen gemischt. An 
nassenden Stellen soIl man die Starkepuder vermeiden, da es dort leicht zur 
Kleisterbildung und zur Sauerung kommt. Starke dient auch zur Herstellung 
von Pasten. Starke istauch vielfach in fettfreien, glycerinhaltigen Hautpflege
mitteln enthalten, auch in der Unguentum Glycerini (s. S. 416). 

Pulvis cutic1llor. (Hautfarbener Pwer.) 
Rp. Amyl. Solani 89,0 

Zinc. oxydat. 10,0 
. Cerae Carnaubae . . 1,0 
M. adde 
Sol. Ichthyol. (1%) . 
Sol. Eosin. (1%) aa 5,0 

Gleitpuder nach UNNA und F. PINKUS 
ist eine Kartoffelstarke, bei der dieeinzelnen Kornchen einen Uberzug von Carnaubawachs 
haben. AuBerrlem enthalt Gleitpuder noch 1% Magnesiumcarbonat. Durch den Wachs
iiberzug wird ein Zusammenballen der einzelnen Starkekornchen verhindert. Auf eine 
Glasplatte gestreut lauft er gewissermaBen auseinander, ahnlich wie Lycopodium. 

Mit solch einem Gleitpuder werden die Mattanpraparate hergestellt. Es sind dieses aus 
Gleitpuder, Wasser und Vaselin bestehende Kiihlpasten, die auf der Raut verstrichen des 
fettigen Glanzes entbehren; bei der Anwendung an sichtbaren Korperstellen fallen sie 
nicht anf. Es wird hergestellt: Mattan rein, Zinkmattan, Z{nk-Schwe/elmattan, Schwe/el-
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mattan imd Glet8chermattan, der einen fiir die schii.digenden Lichtstrahlen undurchlassigen 
Farbstoff enthalt. 

HerBtel7,er: Chemische Fabrik Kripke, Berlin-Neukolln. 

An dieser Stelle solI noch das 

MandeImehl, Mandelkleie, Farina Amygdalarum, 
erwahnt werden. Zur Bereitung der Mandelkleien werden nur selten frisch geschalte Mandeln 
sondern meist die beim Pressen des Mandelols zuriickbleibenden PreBkuchen verwendet. 
PreBkuchen von siiBen Mandeln konnen gleich verarbeitet werden, solche von bittern 
Mandeln, die noch Amygdalin enthalten und daher Blausaure entwickeln konnen, miissen 
erst durch einen Gii.hrungsprozeB und Destillation gereinigt werden. Die PreBkuchen 
werden gepulvert und durch Absieben von groberen Teilen befreit. Sie enthalten, wenn die 
Pressung kalt vorgenommen war, noch immer etwa 100/ 0 01, bei warmer Pressung dagegen 
hOchstens 5%. 

Dieses schwankenden Olgehaltes und der schlechten Farbe der aus PreBkuchen bereiteten 
Mandelkleie wegen verwendet man haufig kein PreBkuchenmehl, sondern steUt kiinstliche 
Produkte aus feinstem Weizen- oder Hafermehl mit Mandel- oder Olivenol her. Zur besseren 
Emulsionsbildung beim Waschen wird etwas Borax zugesetzt. 

Wirkung und Anwendung: Als Waschmittel bei empfindlicher Raut. 

Dextrin, Dextrinum, Stli.rkegummi. 
Gummiartige Umwandlungsprodukte der Starke, deren Losungen rechts drehen. 

Die Umwandlung der Starke in Dextrin erfolgt durch langeres Erhitzen auf 160-2200, 

das Rostverfahren. Nach dem Saureverfahren wid die Starke mit sehr stark verdiinnter 
Salzsii.ure oder Salpetersaure befeuchtet und dann wieder getrocknet und einige Stunden 
auf 100-120° erhitzt (Sa.uredextrin). Gereinigtes Dextrin wird aus dem technischen 
Dextrin durch Auflosen in Wasser und Wiedereindampfen der filtrierten Losung gewonnen, 
wobei der Sauregehalt des Dextrins durch Zusatz von 1-2% Calciumcarbonl).t unter Er
hitzen beseitigt werden kann. Durch Behandlung der Losung mit Tierkohle kann Dextrin 
entfa.rbt werden. Durch Fii.llen einer konzentrierten Dextrinlosung mit Alkohol kann man 
ebenfaUs gereinigtes Dextrin erhalten. 

Das gewohnliche Dextrin des Handels, Rostdextrin oder Sa.uredextrin, ist ein weiBes, 
gelbliches bis gelbbraunes fast geruchloses Pulver. Unter dem Mikroskop, in Alkohol 
untersucht, sind noch die Formen der Starkekorner erkennbar. Das aus Kartoffelstii.rke 
gewonnene Dextrin hat meistens einen unangenehmen, gurkenartigen Geruch. In kaltem 
Wasser lost das gewohnliche Dextrin sich nicht ganz auf, es bleibt ein wechselnder Ruck
stand. In heiBem Wasser lost es sich meist bis auf eine geringe Triibung auf. Die wa~serige 
Losung des Dextrins, auch des Rostdextrins, rotet Lackmuspapier. Dextrinlosungen werden 
durch Jodlosung mehr oder weniger weinrot gefa.rbt. In Alkohol ist das Dextrin unloslich, 
aus der wasserigen Losung wird es durch Alkohol gefallt. 

Gereinigtes Dextrin bildet kornige, gummia.hnliche, fast farblose bis gelblichbraune 
Massen oder ein weiBes bis gelbliches Pulver, das sich in Wasser klar oder fast klar auflost. 

Dextrin ist kein einheitlicher Stoff. Durch Erhitzen und durch Einwirkung von Sauren 
entstehen eine ganze Reihe von Umwandl1lllgsprodukten, die zum Teil noch wenig erforscht 
sind. Die Umwandlungsprodukte gehoren alle noch zu den Kohlenhydraten der Zusammen
setzung (C6H100 5)n + H 20. Das gewohnliche Dextrin besteht im wesentlichen aus Achroo
dextrin mit wechselnden Mengen Erythrodextrin, das die Rotfarbung mit Jodlosung bedingt 
und aus Starkezucker (Maltose und Dextrose). 

Wirkung und Anwendung: Dextrin wurde frillier zur Rerstellung von Raut
firnissen gebraucht. .UNNA verwendet es unter Zusatz von Arzneimitteln zur 
Rerstellung von fettfreien Pasten. 

Dextrinpaste, Pasta dextrinata. 
Dextrin, Glycerin und Wasser zu gleichen Teilen werden auf dem Wasserbade unter 

Ersatz des verdunsteten Wassers bis zur volligen Auflosung des Dextrins erwarmt. 

Veilchenwurzelpulver, Rhizoma Iridis pulvis 
ist ein stark sta.rkehaltiges, vegetabilisches Pulver. Rhizoma Iridis stammt von Iris ger
manica L, Iris paUida Lam., Iris florentina L. Heimisch hauptsii.chlich im Mittelmeergebiet, 
vielfach in Italien, besonders in der Provinz Florenz kultiviert. 

Das aus dem Wurzelstock hergestellte Pulver besteht fast ausschlieBlich aus Fetzen 
von sehr stark starkehaltigem, etwas dickwandigem Parenchymgewebe und viel freier 
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Starke. Die Korner sind charakteristisch geformt, fast stets nur langliche, eiformige, kegel
und keulenformige, seltener kugelige Einzelkorner. Die GroBkorner bis 50, meist 20-30 fl, 
groB, mit mehr oder weniger deutlich geflockter Basis, Doppelk6rner selten, Schichtung 
excentrisch. Die KJeinkorner sind meist 8-15 ", groB (s. Abb. 7). 

. Das Rhizom enthalt etwa 0,1--D,2% atherisches 
61, ferner das Glykosid Iridin, Wachs, Harz, Glykose, 
Saccharose, Schleim und EiweiBsubstanzen. 

A nwendung .- Wegen des W ohlgeruches 
wird es haufig anderen Streupulvern bei
gegeben. 

Anhangweise soIl noch ein vegetabilischer 
Abb. i. lill'kcU1Ch l aILS Rh lzomn IriflH. 

(350 Ill ru '·erg,·.) Puder Erwahnung finden, der aber chemisch 
mit Starke nichts zu tun hat. 

Barlappsporen, Lycopodium, Barlappsamen, Blitzpulver, Hexenmehl, vege
tabilischer Schwefel, 
sind die aus den nierenf6rmigen, zweiklappig aufspringenden Sporangien ausgestreuten 
Sporenmassen von Lycopodium clavatum L . Die Pflanze ist in der gemaBigten und 
kalteren Zone weit verbreitet . In den hoheren Breiten wachst sie in den Waldern, in den 
niederen im Gebirge. Ein kriechendes Gewachs, bis 1 m lang, mit aufsteigenden Asten, 
um die die lancettformigen Blattchen spiralig angeordnet sitzen. 

Mikroskopisch besteht der Barlappsamen aus nahezu gleichgroBen, tetraedrisch
spharischen Zellen von 29-32 fl, Durchmesser, von drei ziemlich flachen und einer konvex 
gewolbten Flache begrenzt , letztere vollstandig, die drei Seitenflachen bis nahe den 
Kanten mit netzartig verbundenen, stark vortretenden Leistchen bedeckt (Abb. 8). 

b 

Abb.8. Sporen von Lycopodium clavatum. (900mal vergr.) 
a von der Seite, b von oben, c von unten. 

Die sogenannten "Fruchtahren" (Sporangienstande) werden im Juli, August vor der 
Reife geschnitten, an der Sonne getrocknet, ausgeklopft, gesiebt. Die Barlappsporen sind 
ein sehr bewegliches, leichtes, weiches, sich fettig anfiihlendes, geruch- und geschmackloses 
Pulver. Durch das Netzwerk von Leistchen, das jedes Kornchen tragt, ist das. Lycopodium 
stark lufthaltig, und es kommt daher zu keinem Zusammenbacken, zu keiner Adhasion, 
der einzelnen Kornchen, ein Verhalten, das man im Gleitpuder (s. S. 468) nachzuahmen 
versucht hat. 

Anwendung.- Rein oder mit Zinkoxyd und anderen Streupulvern gemischt 
als Puder bei Intertrigo, besonders bei Kindern, bei nassenden Ekzemen usw. 

Lycopodium cuticolor. (Hautfarbenes Lycopodium.) 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . 5,0 

Sol. Eosin. spirit. (1%) . 10,0 
Lycopodii ad 100,0 

Gummiarten und Pflanzenschleime. 
Die Gummiarten (C6H lOC5)n werden in eigentliche Gummiarten, welche in Wasser leicht 

loslich sind und in Pjlanzenschleime, welche in Wasser zu Gallerten aufquellen, eingeteilt. 
Zu den eigentlichen Gummiarten gehort 
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Arabisches Gummi, Gummi arabicum. 
Es stammt von verschiedenenAkazienarten, wie Acacia senegal L., A. stenocarpa Hocnst., 

A. gummifera Willd., A. arabica Willd., A. Karoo Rayne u. a. m. Die Pflanzen sind haupt
sii.chlich in Nord- und Siidafrika beheimatet. Das Arzneibuch gestattet Gummisorten 
jeder afrikanischen Rerkunft, soweit sie den Anforderungen geniigen. 

Das Gummi bildet sich in der Rinde der Pflanzen durch Verschleimung und zwar zuerst 
der primaren Membran, spater der sekundii.ren Verdickungsschichten. Die Bildung des 
Gummi laBt sich nicht allein durch "Vergummung" der Cellulose erklii.ren, es miissen auch 
Inhaltsstoffe der Zellen sich daran beteiligen, denn die Menge des gebildeten Gummis ist 
betrachtlich groBer als die Menge der vergummenden Zellwande. Die Witterung wirkt in 
hohem MaBe auf die Absonderung des Gummis ein. Bei trockenen Winden tritt das Gummi 
auS Rissen der Rinde aus und trocknet zu Knollen und Stiicken. Die eigentliche Ursache 
der Gummibildungen ist nicht sicher bekannt. Teilweise fiihrt man die Bildung auf Tatigkeit 
von Bakterien zuriick, teilweise beschuldigt man die Tatigkeit von Ameisen und anderer 
groBerer Insekten. Die Tiere sollen sich durch die Rinde der Akazien Gange zur Ablage 
ihrer Eier bohren, die dann Veranlassung zu dem GummifluB geben. 

Von den verschiedenen Randelssorten des arabischen Gummis sind fiir den arzneilichen 
Gebrauch nur zulassig das Gummi arabicum albissimum (electissimum) und das Gummi 
arabicum album (electum). 

Gummi arabicum bildet rundliche, eiformig oder langlich runde bis etwa nuBgroBe, 
auBen matte Stiicke, die stark rissig sind und leicht in eckige, glasglanzende Stiickchen 
mit muscheligen Bruchflachen zerfallen. Es ist farblos weiBlich, gelblich bis braunrot. Die 
Farbe riihrt von Beimischungen von Gerbstoffen her, die unter Mitwirkung der Oxydasen 
des Gummis durch den Sauerstoff der Luft, solange das Gummi noch feucht ist, zu gefarbten 
Verbindungen oxydiert werden. Das Gummi lost sich in der doppelten Gewichtsmenge 
Wasser langsam aber vollstandig zu einem klaren, meist gelblichen, klebrigen, geruchlosen 
Schleim von fadem Geschmack. Durch langeres Trocknen oder Erhitzen auf 120--1500 

wird Gummi in Wasser nicht mehr vollig lOslich, sondern nur teilweise quellbar. Gummi
losungen roten Lackmuspapier schwach. Sie werden durch Alkohol gallertartig gefallt, 
da das Gummi in Alkohol unloslich ist. Auch in Glycerin ist es unliislich, die wil.sserigen 
Losungen sind aber mit Glycerin mischbar. 

Die Rauptmenge des arabischen Gummis besteht aus dem sauren Calciumsalz der 
Arabinsaure (des Arabins), eines Kohlenhydrates (CGRnO.)n' Auch kleine Mengen des 
Magnesium- und Kaliumsalzes sind vorhanden, ebenso wie noch ein anderes Kohlenhydrat 
(C6R 100 5)n' 

In fliissigen Arzneimischungen ist Gummilosung unvertraglich mit starken Sauren, 
Metallsalzen, Bleiessig, mit Bromiden, Sulfaten, Oxalaten, Silikaten, mit Alkohol. Die 
oxydierende WirJruni" des Gummi arabicum und die dadurch bedingte Unvertraglichkeit 
mit zahlreichen Arzneimitteln beruht auf dem Vorhandensein von Enzymen, Oxydasen. 
Zu den mit Gummi arabicum nicht vertriiglichen Arzneimitteln gehoren neben den ge
nannten noch Gallussaure, Phenol, Pyrogallol, Naphthol. Eine oxydierende Wirkung der 
Gummil6s1mg tritt nicht ein, wenn sie man vorher auf 1000 erhitzt. 

Gummischleim, Mucilago Gummi arabici, 
eine Losung von arabiscbem Gummi in"destilliertem Wasser, und zwar im Verhii.ltnis von 
1 + 2, ist eine gelbliChe, fade, weder sUB noch sauer schmeckende, schwach opalisierende, 
dicke Fliissigkeit, die nur schwach sauer reagieren darf. Mucilago darf FEHLINGsche Losung 
nicht reduzieren und durch Jodlosung nicht geblaut werden. Der Schleim neigt sehr zum 
Verderben. Zusatz von Konservierungsmitteln ist unstatthaft. 

Anwendung: Ais Bindemittel fiir Emulsionen, als Zusatz zu Suspensionen. 
um die festen Substanzen besser in der Schwebe zu halten und auf der Raut 
besser zum Raften zu bringen, wie z. B. beim KUMMERFELDSchen Waschwasser, 
als Zusatz zu Schiittelmixturen usw. Bei Entziindungen wirkt es auch, wie 
aIle Schleimstoffe, reizmildernd. 

Traganth, Tragacantha, Traganthgummi, 
ist der aus den Stammen freiwillig oder nach Verwundungen austretende und an der Luft 
erhii.rtete Schleim verschiedener Astragalusarten, kleine, bis 1 m hohe Straucher, wild 
wachsend in Griechenland, Kleinasien, Syrien, Armenien, Mesopotamien usw. Als Traganth 
liefernde Arten kommen in Betracht Astragalus creticus Lam., A. cylleneus Boiss. und 
Reldr., A. verus Oliv., A. gummifera Labill., A. microcephalus Willd. u. a. m. Das Arznei
buch fordert Traganth von kleinasiatischen Astragalusarlen. 

Traganth steht hinsichtlich seiner Zusammensetzung dem Gummi arabicum nahe, ver
mittelt aber schon den itbergang zu den Pflanzenschleimen. Er entsteht durch Vergummung 
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des Markes und der Markstrahlen, indem die anfangs diinnwandigen Zellen dickere, geschich
tete Membranen bekommen, die in Wasser quellen. Der ProzeB schreitet von innen nach 
auBen fort und bei feuchter Witterung tritt durch Volumenzunahme das Gummi durch 
entstehende Risse freiwillig oder durch kiinstliche Einschnitte nach auBen. Drei bis vier 
Tage nach dem Austreten ist es erhii.rtet und wird dann gesammelt. Die Form der Stikke 
ist abhangig von der Offnung, durch die der Traganth austritt. Die beste, allein oIfizinelie 

Sorte, der Blattertraganth, Smyr
naer Traganth, besteht aus farb
losen oder gelblichen, flachen, halb
mondformigen oder bandformigen, 
gebogenen Stiicken, die langs
streifig und fein querstreifig sind. 
Er ist geruchlos, schmeckt fade 
schleimig, tmd mit 50 Tellen Wasser 
iibergossen quillt er allmahlich zu 
einer etwas triiben, gallertartigen 
Masse auf, die nach Zusatz von 
Natronlauge beim Erwarmen auf 
dem Wasserbade gelb wird. Zur 
Herstellung von Traganthpulver 
witd er nicht tiber 500 getroclmet. 

LaBt man uni;er dem Mikroskop 
feine Scbnitte ganz allmahlich in 
Glycerin mit wenig Wasser auf
quellen, so erkennt man ha.ufig 

Abb.9. Qu rscbl11tt dur b Trngantb. noch die eiuzelnen, verschleimteu 
Zellen und Starkekorner. Letztere 

teils einfach, meist 6-10 p" ausnahmsweise bis 20 p, groB, teils zusammengesetzt aus 2, 
seltener 3-4 Teilkornern, oft zu rundlichen oder gestrflckten Gruppen vereinigt (siehe 
Abb.9). 

Tnigant.h be8teht in der Hauptsache aus Bassorin (gleich Traganthin), ferner enthalt 
er 3% Starke, 4% Oellulose, 30/ 0 mineralische Stoffe, kleine Mengen Invertzucker, Wasser. 

Traganthschleim, Mucilago Tragacanthae, 
besteht aus 1 Teil Traganth, 5 Teilen Glycerin und 9-1 Tellen destilliertem Wasser Der 
feingepulverte Traganth wird mit Glycerin angerieben, kommt in eine Flasche, in die 
das. lauwarme Wasser auf einmal hinzugegeben wird, wobei kraftig und wiederholt 
geschiittelt wird. 

Wirkung und Anwendung: Traganthschleim wird gebraucht als Zusatz zu 
Schuttelmixturen, urn die Suspensionen dauernder zu machen und urn Reiz
wirkungen von Arzneimitteln zu mildern. Entzundungswidrig. Ausgedehnte 
Verwendung findet er zur Herstellung von kosmetischen Praparaten, besonders 
zur Herstellung fettloser Hautcreme. 

Unguentum solubile nach STEPHAN, 
eine nicht fettende Grundlage ffir kosmetische Salben, besteht aus 3 Tellen Traganth mit 
5 Teilen Weingeist angerieben, 50 Tailen Glycerin und 42 Teilen Wasser. 

Linimentum exsiccans PICK 
besteht aus·5 Teilen Traganth, 2 Teilen Glycerin und 100 Tellen Wasser. In Wasser losliche 
Arzneimittel konnen sofort dem Wasser zugesetzt werden, unlosliche miissen durch Ver
reibung fein verteilt werden. LaBt sich leicht auf die Haut aufstreichen und mit Wasser 
entfernen. 

Glycerolatum aromaticum (K. HERXHEIMER), 
besteht aus: Traganth 4 Teile, Aceton 30 Teile, Glycerin 46 Teile, Aqua destillat. 18 Teile, 
Parfiim 4 Teile. Ein durchsichtiges Praparat von leimartiger Beschaffenheit, dem die 
iiblichen Arzneimittel zugesetzt werden konnen. 

Bassorinpaste nach DLLIOT 
ist eine aus Bassorin, dem Hauptbestandteil des Traganths hergesteIIte Paste. 

Quittenschleim, Mucilago Cydoniae 
wird aus Quittensamen hergestellt. Die Stammpflanze dieser Samen ist der Quittenbaum, 
Cydonia vulgaris Pers. Urspriinglich in Siidwestasien heimisch, wird er jetzt besonders 
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in Siid- und Mitteleuropa kultiviert. Die groBen, gelben, anfangs woBig behaarten, spater 
kahlen Friichte sind bald von apfelformiger, bald von birnenforrniger Gestalt. Die Samen 
sind meist zu mehreren miteinauder verklebt, keilformig oder eiformig. durch gegenseitigen 
Druck abgeplattet, bis 1 cm lang, hart, rotbraun und von eingetrocknetem Schleim wie 
mit einem weiBlichen Hautchen bedeckt. In Wasser gelegt quellen sie auf, werden schliipfrig 
und umgeben sich mit einer breiten Riille von Schleim, der aus den Zellen der Epidermis 
stammt. Die Samen enthalten bis iiber 20% Pflanzenschleim, ferner Amygdalin, Emulsin, 
Proteinstoffe, fettes 01, Gerbstoff, 13% Asche mit 42% Phosphorsaure. 

Der Quittensckleim wird in der Weise hergestellt, daB man 1 Teil Quittensamen mit 
50 Teilen Wasser (gegebenenfalls Rosenwasser) l/S Stunde unter ofterem Schutteln stehen 
laBt und dann durchseiht. 

W irkung und Anwendung: Hauptsachlich zur Herstellung von kosmetischen 
Prii.paraten, £ettfreien· Hautcremen, fettfreien Brillantinen usw. 

Physiol, eine Kolloidsalbe, 
besteht aus haltbaren Polysacchariden, zu deren Herstellung Gummiharze mit hohem 
Aschengehalt verwendet werden. Es hat einen Wassergehalt von 90-·92%. Die Polysaccha
ride werden mit kleinen Mengen von lonen (H, Na, Mg, Cl usw.) haltbar gemacht, wobei 
diese lonen chemisch-physikalisch gebunden werden und aus dem Physiol nur schwer weg
dialysiert werden konnen. Physiol dient als Salbengrundlage. Es ist geruch- und geschmack
los, miIchigweiB, vollsta.ndig reizlos, steril und haltbar. Es fettet nicht, haftet auf der 
Haut flehr gut und ist leicht mit Wasser abwaschbar. Wasserlosliche Arzneimittel befinden 
sich im Physiol in molekulardisperser und ionisierter Form. 

Hersteller: Polydyn-Werke, G. m. b. H., Prag X. 

Teer. 
Die Teere werden gewonnen durch trockene Destillation von Laub- und Nadelholzern 

(Holzteere), Kohle (Steinkohlenteere) und bituminosen Schiefern (Schieferteere), wobei 
bemerkt wird, daB die letztgell8.nnten Destillationsprodukte sich ganz betrachtlich in ihrer 
chemischen Beschaffenheit und in ihrer pharmakologischen Wirkung von den erstgenannten 
Teeren unterscheiden. Die Schieferteere sollen daher auch besonders besprochen werden. 

Holz- und Steinkohlenteer. 
Diese Teere sind braune bis schwarze, mehr oder weniger dicke Fliissigkeiten, die aus 

vielen verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind. Die wichtigsten der Teerbestandteile 
sind: Phenole, Pyridinbasen (im Steinkohlenteer), Pyrrol, Carbazol, aliphatische und aro
matische Kohlenwasserstoffe, Sauren (Essigsaure im Holzteer), Kohlenstoff. unlosliche Pech
bestandteile und Wasser. Die Nadelholzteere sind reicher an harzigen Bestandteilen, die 
Laubholzteere reicher an Kreosot. Der Steinkohlenteer hat durch Anwesenheit basischer 
Stoffe, Pyridin, Chinaldin alkalische Reaktion. Das Arzneibuch bezeichnet auch die 
destillierten Teere als Pix, Peek, obgleich diese Bezeichnung eigentlich nur den festen Be
staudteilen zukommt, die als Rucketand bei der Destillation von Holz- und Steinkohlenteer 
verbleiben. 

Die Teere vereinigen in sich eine ganze Anzahl von pharmakologisehen Eigenschaften 
gegenuber Hautkrankheiten. So wirken sic anii,sfh,esierend und juekstillend, und zwar auf 
Grund ihres Gehaltes an Phenolen und Kresolen. Auf diesen beiden Bestandteilen beruhen 
auch die antibakteriellen und antimykatischen Wirkungen der Teere. Die Kohlenwasser
stoffe, die anch eine juckstillende Wirkung haben, wirken antiekzematiis, entzUndungswidrig 
und keratoplasti8ek. Die Pechbestandteile rufen dagegen zum Tcil unangenehme Nehen
erscheinungen hervor. So verschIieBen sie infolge ihrer festeren Beschaffenheit und Klebrig
keit die Ausfiihrungsgange der Follikel, erzeugen Reizung und Teeracne. Wird Teer auf die 
Rant gebracht, so wirkt er zunii.chst hier hyperii.misierend. Die Haut wird entziindlich 
gerotet, Erscheinungen, die meist nach einigen Minuten bis Stunden zUrUckgehen (FURST), 
falls die Raut nicht iiberempfmdlich gegen Teerpraparate ist. In diesem FaIle kommt es 
dann zu Reizerscheinungen, auf die weiter unten hingewiesen werden soIl. 

Die Teere werden hauptsachlich benutzt zur Behandlung subakuter und chronischer, 
stark juckender Ekzeme, Psoriasis, Lichen ruber, parasitaren Erkrankungen, wie Pilz
erkrankungen, Kratze usw. 

Eine kranke Rant jst hii.ufig sehr empfindlich gegen Teer. Man muB sich daher mog
lichst vorsichtig, beginnend mit 1/4 bis l/S bis l°M-gen Pasten oder Salben, einschleichen. 
Bei erkannter Vertraglichkeit kann man auch auf 5- bis lO%ige Balben steigen und kann 
schlieBlich auch den Teer rein aufpinseIn, was mit folgendem warmem Bade eine be-
sondere Art des Teerbadea iat. . 
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Was die Verordnungsform betrifft, so konnen Teere verwendet werden als Tinkturen, 
Schiittelmixturen, Pasten, Salben, Seifen, Pflaster; Bader. Zur Herstcllung von Salben 
mit iiber 50%, wie sie aber wohl selten zur Verwendung kommen, ist eine Eindickung des 
Teeres notwendig (Spissum-Prii.parate). 

Einige 'Teerbestandteile werden von der Raut resorbiert, so besonders Phenole und 
andere aromatische Verbindungen. Bei einem Zustande der Haut, der die Aufsaugung 
fordert, wie bei Erosionen, Wunden, und bei ausgedehnterer Anwendung konnen Ver
giftungen auftreten, die den Phenolvergiftungen ahnlich sind: gxiinschwarzer Urin, akute 
Nierenentziindung mit Eiwei6ausscheidung und schlieLllich auch Lahmungserscheinungen 
des Zentralnervensystems. Der Steinkohlenteer besitzt wegen des Gehaltes von Anilin-, 
Chinolin- und Pyridinbasen eine hiihere Giftigkeit als der Holzteer. Bei Nierenschii.di
gungen ist Teeranwendung zu vermeiden oder hochst vorsichtig durchzufiihren. Ortlich 
konnen die Teere, die schon erwii.hnten Reizerscheinungen hervorrufen, die meist von 
einem starken Juckreiz begleitet sind und in Rotungen, Blasen- und Pustelbildungen und 
Nii.ssen bestehen. Mit Teer behandelte Hautstellen sind vor Sonnenlicht zu schiitzen, da 
durch diese eine Sensibilisierung der Haut gegen Teer entsteht (HERXBEIMER und NATHAN). 
Unangenehm beirn Teer ist der Geruch, den zu beseitigen bis jetzt noch nicht gelungen 
ist, und die Verfarbung der Haut und der Wii.sche. Teerflooke aus der Wasche werden durch 
Behandlung mit frisch rektifiziertem Benzol oder mit Chloroform oder auch mit starkem 
Seifenspiritus entfernt. 

Holzteer, Pix liquida, Nadelliolzteer, 
wird durch trockene Destillation verschiedener Nadelholzer, besonders von Pinus silvestris L. 
und Larix Sibirica Ledebur gewonnen. Braunschwarze, in diinner Schicht durchscheinende, 
ldebrige Fliissigkeit, von eigenartigem, brenzlichem Geruch, die kornige Ausscheidungen 
enthalt und unter dem Mikroskop Krystalle erkennen laLlt. Er sinkt in Wasser unter und 
unterscheidet sich dadurch von den meist leichteren Teeren aus bituminosem Schiefer. 
Mit Schweineschmalz lii.Llt er sich zusammenschmelzen, was z. B. mit Buchenholzteer 
nicht moglich ist. In absolutem Alkohol ist Holzteer vollig, in Terpentinol zum Teil lOs
lich. Das mit Holzteer geschiittelte Wasser (1 + 10) ist gelblich und reagiert infolge der 
Anwesenheit von Essigsii.ure sauer. 

Holzteer enthii.lt Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Xylol, Styrol, Naphthalin, Reten, 
Paraffin; ferner Essigsii.ure und andere organische Sauren; Phenol, Kresole. Phlorol, Brenz
catechin, Pyrogallolather u. a. m. 

Wacholderteer, Pix Juniperi, Oleum Juniperi empyreumaticum,Oleum Cadinum, 
wird durch trockene Destillation aus dem Holz und den Zweigen von Juniperus oxycedrus 
und anderen Juniperusarten gewonnen. Klarer, brauner, in diinner Schicht gelber, sirup
dicker Teer von brenzlichem Wacholdergeruch und brennend gewiirztem Geschmack. 
Loslich in Ather; die Losung zeigt aber nach kurzer Zeit Mufig flockigeAusscheidungen. 
Nur teilweise loalich in Alkohol. Petrolii.ther, Chloroform und Schwefelkohlenstoff, fast 
unloslich in Wasser. Schiittelt man den Teer mit Wasser und filtriert, so zeigt das Filtrat 
den Geruch des Teeres und rotet Lackmuspapier. Wacholderteer besteht aus Harzen, 
Phenolen (Guajacol, Kreosot, Athylguajacol, Propylguajacol), Homologen der Essigsaure, 
Kohlenwasserstoffen, viel Cadinen, C16H s4' Da der Gehalt dieses Teeres an Phenolen nicht 
sehr groLl ist, so wirkt er weniger desinfizierend als andere Teere. 

Buchenteer, Pix Fagi, Oleum Fagi empyreumaticum, 
ist der durch trockene Destillation von Buchenholz geWOIinene Teer. Schwarzbraune, dicke 
Fliissigkeit, in diinner Schicht klar, schwerer als Wasser, Geruch kreosotartig und brenzlich, 
Geschmack unangenehm bitter und brennend. Der Teer lost sich in Anilin klar, nicht voll
smndig in Chloroform und Ather, wenig in Terpentinol. Mit Teer geschiitteltes Wasser 
zeigt den Geruch und Geschmack des Teers und r6tet Lackmuspapier. Er enthii.lt die 
meisten Bestandteile des Nadelholzteeres, ist aber reicher an Athern zweiwertiger Phenole. 

Schiffspech, Pix navalis, Schwarzpech, 
wird erhalten als Riickstand bei der Destillation des Holztoores; harzartige, schwarze, glii.n
zende, an den Kanten etwas durchscheinende, durch die Wii.rme der Hand weich, klebend 
und zii.he werdende, in der Kii.lte leicht zerbrechliche Masse, die schwach nach Holzteer 
riecht. Es schmilzt beirn Erhitzen zu einer teerartigen Fliissigkeit. Pechstiicke flieLlen 
allmii.hlich und kleben an furer Unterlage fest. . 

Abgesehen davon, daLl auch dieses Produkt wie die anderen Teere zur Rerstellung von 
Salben und Pflastern benutzt wird, wurde es friiher auch als mechanisches Enthaarungs
mittel gebraucht. Warmes Pooh wurde auf Leinwand gestrichen, dann auf die behaarte 
Raut z. B. Kopfhaut festangedriickt. Nach dem Erkalten wurde die Leinwand gewaltsam 
abgerissen, wobei die Raare zum groLlten Teil mitgingen, was aber meistens nur in Nar
kose ausfiihrbar war. 
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Birkenteer, Pix betulina, Oleum betulinum, Oleum Rusci, 
wird in Schweden, Finnland und RuBland durch Schwelen des Holzes, der Rinde und der 
Wurzeln verschiedener Birkenarten gewonnen. Dicke, schwarzbraune Fliissigkeit, in 
diinner Schicht durchsichtig, von durchdringendem, juchtenartigem Geruch, lOslich in 
Ather, Chloroform und absolutem Alkohol, unvollkommen loslich in Alkohol von 90 Vol.
Prozent. Schiittelt man Birkenteer mit Wasser, so nimmt dieses sauere Reaktion an. 
Birkenteer enthiHt Guajacol, KreoBol, Kresole, Xylenole, Spuren von Phenol. 

Steinkohlenteer, Pix Lithanthracis, Oleum Lithanthracis. 
Der bei der trockenen Destillation der Steinkohlen in Gasanstalten und Kokereien 

gewonnene Teer. Der fiir arzneiliche Zwecke bestimmte Teer wird erwarmt und durch 
ein engmaschiges Drahtnetz koliert. Braunschwarze bis schwarze, dickfliissige Masse von 
stark brenzlichem Geruch. .An der Luft erhartet er allmii.hlich. Das mit Steinkohlenteer 
geschiittelte Wasser blaut Lackmuspapier im Gegensatz zu den Rolzteerarten, die, wie 
bei den einzelnen Produkten ausgefiihrt, Sii.uren abgeben. In Alkohol, auch in Ather, 
Benzin und atherischen Olen ist er zum groBen TeillOslich, fast vollig loslich in Benzol und 
Chloroform. 

Der Steinkohlenteer besteht aus einem Gemenge einer sehr groBen Zahl von Verbin
dungen, besonders der Benzolreihen. Er dient zur Gewinnung von Benzol, Toluol, Xylol 
und anderen £liissigen Kohlenwasserstoffen. Ferner stent man aus ihm her Phenol 
und Kresol, .Anilin, Naphthalin, .Anthracen, Phenanthren usw. 

Emplastrum Picis navalis. Tinctura Husci composita EWHHOFF. 
Pechpjlaster. Zusammengesetzte Teertinlctur 

Rp. Resinae Pini 24,0 .. na?h ~~OHHOFF. 
Picis navalis 48,0 Rp. Acidl sallCyhCl 
Cerae £lavae. 14,0 Naphtholi aa . . 
Terebinthinae 5,0 Olei Rusci 

2,5 

Picis liquidae q.s. Saponis viridis aa 
Spiritus ad . . . 

5,0 
50,0 

Linimentum Picis LASSAR. 
Teerliniment nach LASSAR. 

Rp. Olei Fagi empyreurnatici 
Olei Rusci aa . . . . . . . 40,0 
Olei Olivarurn 
Spiritus diluti (70 Vol.-%) aa 10,0 

Linimentum cadinum saponatum REBRA. 
HEBRAS jlussige K rii,tzeseije. 

Rp. Olei Juniperi empyreumat. 

Rp. 

Saponis viridis aa. .. 25,0 
Spiritus ad . . . . .. 50,0 

Sapo Picis liquidus. 
Flu8sige Teerseije. 

Picis liquidae . . . . 
Saponis kalin. venalis 
Spiritus aa . . . . . . 
Aq. destillatae ad . . . 

. 40,0 

. 60,0 
200,0 

Tinctura Lithanthracis M ielck. 
Teertinktur. 

Rp. Olei Lithanthracis . . . . . 6,0 
Spiritus (95%) . . . . . . . 2,0 
Aetheris ......... 2,0 

Kann von der Raut mit Ol abgewaschen 
werden. 

Tinctura HU8Ci composita. 
ZU8ammengesetzte Birkenteertinktur. 

Rp. Olei Rusci . . . 20,0 
Spiritus 30,0 
Aetheris . . . . 30,0 
Olei Lavandulae 1,0 
Olei Rosmarini . 1,0 
Olei Rutae . . . . . . . . 1,0 

Die Tinktur wird einige Tage kiihl gestellt 
und filtriert. 

Liquor Lithanthracis acetonatus SACK. 
Teer-Acetonwsung SACK. 

Rp. Olei Lithanthracis . . . . 
Benzoli ........ . 
Acetoni ....... . 
Liquor Lithanthracis simplex. 

Einjache Steinkohlenteerlosung. 
Rp. Olei Lithanthracis .. 

Benzoli 

10,0 
20,0 
70,0 

10,0 

Spiritus aa . . . . . . . . 20,0 

Pasta Lithanthracis JESSNER. 
Pasta nigra JESSNER. 

Rp. SuI£' praecipitat. 10,0 
Sapon. kalin. 
Pastae Mitini aa. . . .. 20,0 
01. Lithanthracis . . . . . 10,0 

In der angefiihrten Reihenfolge sind die 
Bestandteile zu mischen. 

Tinctura HUBCi Hebrae. 
Tinctura Husci Viennensis. 
HEBRAB Birkenteertinktur. 

Rp. Olei Rusci . . . 
Aetheris .... 
Spiritus 
Olei Lavandulae 
Olei Rutae 
Olei Rosmarini aa ..... 
Unguentum jU8cum LASSAR. 

LAssAR8che braune Salbe. 
Rp. Picis Fagi . . . . . 

Sulfur. praec. . . . . 
Vaselini flav. . . . . 
Saponis domest. pulv. 
Calcii carbonic. • . . 

70,0 
12,0 
12,0 

2,0 

15,0 
15,0 
30,0 
30,0 
10,0 
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Unguentum Picis LASSAR. 
LASsARsche Teersalbe. 

Unguentum Wilkinsoni 
WILKINSONSche Salbe, s. S. 324. 

Rp. Olei Rusci 
Sulfuris praecipitati iiii 
Vaselini 

5,0 
Unguentum antipsoriacum DREUW. 

DREuwsche Psoriasissa,lbe, s. S. 536. 

Lanolini iiii. . . . 15,0 

Teerbader. 
Teerbad nach GROSS. 

Rp. I. Olei Rusci . . . . . . . . 100,0 
Liqu. Ammon. caust. 20,0 

Sehr gut und lange, mindestens l/Z Stunde riihren. 
II. Gelatin. alb. . . . . . . . 10,0 

Aquae . . . . . . . . . . 50,0 
1m Wasserbad vollstandig losen. 

III. Natrii carbonic. cryst. . .. 10,0 
Aquae . . . . . . . . . . 50,0 

Warm lOsen. 
Die Losungen II und III werden gut gemischt. Wenn die Mischung nur noch lauwarm 
ist, wird sie der Misehung I zugefiigt und solange geriihrt, bis eine dunkelbraune, gelatiniise 
Masse entstanden ist, die man zum Gebrauch in einigen Litern warmen Wassers lOst 

und nach erfolgter Losung unter bestandigem Umriihren in die Badewanne schiittet. 

Teerbad. 
Rp. 01. Rusci. . . . . . . . • 100,0 

Spirit. saponat. kalin. 
Aq. dest. iiii . . . . • . • 75,0 

Wird kra.ftig geschiittelt und dann in diinnem Strahl unter Umriihren in das lauwarme 
Bad gegossen. 

Balnaeid, 
ist eine aus Buchenteerdestillaten gewonnene, in Wasser leicht losliche, saure Fliissigkeit 
von schwach aromatischem Geruch. Dient zur Bereitung von "sauren Teerbadern" nach 
KLINGMULLER. Man nimmt davon 100-200 cem fiir das Bad eines Erwachsenen, 20-50 ccm 
fiir das eines Kindes. 

Hersteller: Dr. Nordlinger, FlOrsheim. 
Handelsform: OP zu 1000 ccm. 

Anthrasol, 
eine Mischung aus gleichen TeiIen gereinigtem Steinkohlen- und Waeholderteer mit einem 
Zusatz von Pfefferminziil; ein leicht fliissiges, hellgelbes in Alkohol, fetten bIen und fliis-' 
sigem Paraffin und Vasogen sich leicht liisendes Produkt. In absolutem Alkohol ist es 
in jedem Verha.ltnis, in 90%igem Alkohol bis 10% loslich. Dieses Teerprapart hat den Vor
zug, daB es farblos ist, der Geruch ist allerdings noch immer ziemlich durchdringend. 

Wirkung und Anwendung: Mildes Teerpraparat. Es kann auch in Form von 
Salben und Kopfwassern auf dem behaarten Kopf angewendet werden. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 
Unguentum Wilkinsonii c. Anthrasol. 

paratum SACK. 
WILKINSONSche Salbe mit Anthrasol 

nach SAOK. 
Rp. Anthrasol. 

Sulfur. praec. 
Sapon. virid. 
Vaselin. 
Cretae alb .. 

.5,0-10,0 
10,0 

.2,0-10,0 
40,0 
10,0 

Anthrasol-H aarspiritus. 
Anthrasol. . 
Eucalyptol. . . . 
Resorcin ..... 
Spirit. . . . . . 
Mixt. oleos. bals. 

3,0 
2,0 
7,0 

120,0 
. 15,0 

Unguentum antipsoriaticum SOHAFFER. 
SOHAFFERsche P soriasissalbe. 

Rp. Anthrasol. 
Hydrarg. praee. alb. i'ii'i 10,0 
Ungt. simpJ. 
Ungt. lenient. i'iii ad .. 100,0 

Anthrasol-H aarspiritus. 
Rp. Anthrasol. 

Hg. bichlorat. . . . 
Euresol. pro capillis 
Glycerin ..... . 
Spirit. . . . . . . 
01. Lavand. gtts. II 

3,0 
0,15 
2,0 

25,0 
100,0 



Carboplantin; 

Tcer. 

Anthrasol-Puder. 
Rp. Anthrasol. . . . . . 5,0 

Zinc. oxyd. Talc. aa . . ad 50,0 
(Gegen Hyperidrosis.) 
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eine Zusammenstellung von Steinkohlenteer, Liquor Alumini acetic. und Adiplantin 1. 

Casanthrol (UNNA) 
ist eine Mischung von Unguentum Caseini Unna mit 100/ 0 Extractum Lithanthracis, den 
in Ather und Benzol lOslichen Bestandteilen des Steinkohlenteers. Dicke, zahe Emulsion, 
welche auch beim Erwarmen kein Fett abscheidet. 

Carboterpin, 
eine konzentrierte Losung von Steinkohlenteer in Terpentinol (K. HERXHEIMER). Tief
braune Fliissigkeit von nicht unangenehmem Geruch. 

Hersteller: Dr. Fresenius, Hirsch-Apotheke, Frankfurt a. M. 

Cadogel, 
ein durch fraktionierte Destillation von Oleum cadinum hergestelltes, reizloses Teerpraparat, 
in dem sich der Teer in kolloidem Zustande befinden solI. Eine lichte, braunlichgelbe Fliissig
keit, die sich an der Luft oxydiert und dann reizen solI. Fast geruchlos, wenig farbend. 

Wirkung und Anwendung: Es sind immer frisch bereitete Salben 10 bis 33 
bis 66%ig zu verwenden. 

Hersteller: Chinoin A.G., Ujpest b. Budapest. 

Carboneol nach K. HERXHEIMER, 
ein Teerpraparat, das dadurch gewonnen wird, daB man Steinkohlenteer in Tetrachlor
kohlenstoff lOst und den Verdampfungsriickstand in Chloroform aufnimmt. Tiefschwarze, 
diinne Fliissigkeit von nicht unangenehmen Geruch. Auf die Haut gestrichen bildet sie 
schwarze Krusten. 

Wirkung und Anwendung: Rein oder in Alkohol gelost, auch als Paste und 
Salbe. Reizloses Ekzemmittel. 

Hersteller: Wie oben. 

Empyroform, 
ein Kondensationsprodukt von Holzteer und Formaldehyd; s. S. 419. 

Extractum Lithanthracis, 
die in Ather und Benzol loslichen Anteile des Steinkohlenteers. 

Fagacid, 
aus Buchenholzteer isolierter, fester, in Alkalien loslicher Korper von pechartiger Farbe 
und Struktur, der Alkalisalze mit antiseptischen Eigenschaften bildet. 

Anwendung: Zur Herstellung von Sellen, Pflastern, Verbandsstoffen. 
Hersteller: Chemische Fabrik Dr. H. Noerdlinger, Florsheim a. M. 

Kresophen, 
ein von den brenzlich riechenden und reizend wirkenden Bestandteilen befreiter, kaum 
fii.rbender Holzteer. In Wasser kaum losliche Fliissigkeit von oliger Konsistenz. 

W irkung und Anwendung: Teerpraparat, auch bei parasitaren Erkrankungen. 
Hersteller: Chemische Fabrik Elektron G. m. b. H., Biebrich a. Rh. 

Liantral, 
entwasserter, von den kohleartigen unlOslichen Bestandteilen befreiter, gereinigter Holz
teer. Zur Darstellung wird Steinkohlenteer mit Benzol behandelt, die Losung von Benzol 
befreit, und zwar so, daB die iiber 800 siedenden Bestandteile des Teers nicht verloren 
gehen. Dicke schwarze, in Benzol lOsliche, in Ather, Alkohol, Olen und Fetten teilweise 
losliche Fliissigkeit. 

1 Adiplantin, eine "Pflanzensaftsalbe " , die auf n8.ssendcn Wundflachen haftet und 
zusammenhangende, feine Hautchen darauf bildet (Chem. Fabrik Helfenberg). 



478 C. SIEBERT: Dermatologische Arzneimittel. 

W irkung und Anwendung: Reizt verhliltnismiiJ3ig wenig, wird verwendet 
als 5-10-20%ige Salben, Sellen, Guttaplast. lOO/oige Liantralsalbe mit 
Unguentum Caseini hergestellt soIl man a~ch auf entziindeter sezernierender 
Haut anwenden konnen. Hauptanwendungsgebiet Kinderekzeme. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Liquor Anthracis simplex und Liquor Anthracis compositus (FISCHEL). 
Das erste Pra.parat ist eine Auflosung von Steinkohlenteer in Benzol und Spiritus. 

Der Liquor compositus entha.lt noch Zusa.tze von Schwefel, Resorcin und SaIicylsa.ure. 
Nach LEDERMANN solI das letztere Pra.parat besonders zur Behandlung der Rosacea geeignet 
sein und im Sinne einer Schii.lbehandlung wirken. 

Hersteller: M. Hellwig, Berlin NO 43. 

Liquor Carbonis detergens, Steinkohlenteerlosung, 
ein Pra.parat, das friiher aus England kam und daher mitunter noch mit dem Beiwort 
"anglicus" bezeichnet wird. Es werden in Deutschland jetzt Pra.parate gemacht, die 
den engIischen vollsta.ndig gleichwertig sind. Hergestellt wird das Praparat, indem 1 Teil 
Steinkohlenteer mit 2 Teilen Quillajatinktur 8 Tage mazeriert und dann filtriert werden. 
Klare, braune, diinne Fliissigkeit. 

Liquor Carbonis detergens Hippocastani, 
ist ein Praparat, bei dem man statt der Quillajatinktur die reizlosere Tinctura Hippocastani 
(RoBkastanientinktur) verwendet (HERXHEIMER). 

Liquor Carbonis detergens Hippocastani decoloratus. 
Das obige Praparat wird mit Bleiacetatlosung ausgefa.llt, wodurch ein Teil der Farb

und Riechstoffe mitgerissen wird. Es entsteht jetzt ein schwach hellgelbes Praparat, das 
allerdings am Licht etwas nachdunkelt, was aber durch gut verschlossene, dunkle Flaschen 
verzogert werden kann. 

Wirkung und Anwendung: Ein mild wirkendes Teerpraparat, das entweder 
rein oder als Losungen, Schiittelmixturen, Salben, Pasten usw. 2-20% verwendet 
werden kann. 

Teertinktur nach VEIEL. 
Rp. Liquor. Carbonis deterg. 

Glycerin. aa . . . . . . 
Spirit. ad ...... . 

5,0 
100,0 

Psoriasissalbe naeh JADASSOHN (farblose). 
Rp. Liquor Carbon. deterg. 2-20,0 

Hg. praecipitat. alb.. 5-10,0 
Adip. Lanae . . . .. 50,0 
01. OIivar. . . . . . . . 20,0 
Aqu. destill. ad . . . . . 100,0 

Liquor Lianthrali saponatus 

Liquor earbonis detergens
Trockenpinselung. 

Rp. Liquor Carbon. deterg. 2-20,0 
Zinc.oxyd. 
Talci. aa ..... 
Glycerin. 
Spirit. dilute 
Aqu. destill. aa ad . 

25,0 

100,0 

ist eine Art Liquor Carbonis detergens aus Lianthral hergestellt. 

Liquor Rusci detergens 
ist ein w8.sseriges Destillat aus Steinkohlenteer. 

Lithantrol (K. HERXHEIMER), 
ein Steinkohlenteerchlora.thylalkoholat von hellbrauner Farbe und angenehmem Geruch. 
Das Pra.parat ist besonders zur Behandlung der Psoriasis zusammen mit Salicylsa.ure und 
Pyrogallol empfohlen worden. 

Pinosol, 

Rp. Acid. saUcyi. . 
Lithantrol . . 
Vaseline ad . 

. 1,0-10,0 

. 10,0-20,0 - (50,0) 
100,0. 

ein durch Destillation von Teer unter vermindertem Druck hergestelltes Pra.parat. Braune 
od.er dunkelgelbe, dicke Fliissigkeit von honigartiger Konsistenz und schwach bituminosem 
Geruch. Das Pra.parat mischt sich gut mit Fetten und Olen und gibt mit schwach alkali
schem Wasser haltbare Emulsionen. ' 
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Wirkung und Anwendung: Wird als reizloses von unangenehmen Neben
wirkungen freies Teerpraparat empfohlen. 

Hersteller: G. Hell & Co., Troppau. 

Pittylen, Pix methylenata, 
Kondensationsprodukt aus Nadelholzteer und Formaldehyd. Lockeres, amorphes, kaum 
nach Teer riechendes, in starkem Alkohol, Chloroform, Aceton, in verdtinnten Laugen und 
Seifenlosungen losliches Pulver. Die Losungen hinterlassen nach Verdunsten einen braunen 
elastischen Rtickstand: Teerlack. 

Wirkung und Anwendung: Als Teerpraparat in Form von Puder, Kiihlsalben, 
Salben, Pasten, Pflastern, Losungen, Schiittelmixturen und als feste und fliissige 
Seifen. 

Hersteller: Lingner-Werke, Dresden. 

Pixavon, 
ein fliissiges Haarwaschmittel, soIl eine fltissige Pittylenkaliseife sein. Pixavon "fett" 
enthalt an Stelle von Pittylen Pitral. 

Hersteller: Wie oben. 

Pitral, 
der neutrale Anteil des Nadelholzteeres, farb- und geruchloses Teerpraparat, das sich mit 
allen Salbengrundlagen mischt. 

Hersteller: Wie oben. 

Pix solubilis 
ist ein wasserloslicher Teer, den man durch Behandlung des Holzteeres mit Schwefelsaure 
erhalt. Mit Natronlauge wird der SauretiberschuB wieder entfernt. 

Purium, 
ein Steinkohlenteerpraparat, das als Steinkohlenteerester bezeichnet wird und das Benzoyl
und Salicylverbindungen der im Steinkohlenteer enthaltenen Phenole, ferner auch Schwefel-, 
Rhodan- und Cyanverbindungen enthalten solI, nicht aber die pechartigen Stoffe, Kohlen
wasserstoffe und basische Verbindungen, wie Pyridin u. a. Schwarze, salbenartige Masse, 
die bei 600 zu einer dunkelbraunen, klaren Fltissigkeit schmilzt. Der Geruch ist gewtirzig, 
wenig an Teer erinnernd, der Geschmack zusammenziehend. Es ist in Wasser un16slich, 
loslich in Weingeist, auch in fetten tHen, besonders Ricinusol. Durch Kochen mit Laugen 
wird es verseift, beim Ansauern scheidet sich ein dunkles, wie Creolin riechendes 01 abo 

Purium oleo sum 
ist eine Losung von 1 Teil Purium in 2 Teilen Ricinusol. Es solI zur Herstellung der 
Puriumzubereitungen, wie alkoholischen und oligen Losungen, Salben, Pasten usw. dienen. 

Wirkung und Anwendung: Wie die anderen Teerpraparate. 
Hersteller: Dr. ThaI, Bohm & Co., G. m. b. H. BerlinN 24. 

Sapo Carbonis detergens liquidus 
hesteht aus Sapo kalinus 60,0, Glycerin 40,0, Liquor Carbonis detergens 10,0. Man erwarmt 
im Wasserbade bis zur Verfltichtigung des Alkohols, gibt hinzu Oleum Melissae germanicae 
2,5, Oleum Geranii 1,2 und filtriert im Dampftrichter. 

Sulfanthren, 
ein Praparat,das aus gereinigtem Steinkohlenteer und Schwefel besteht, kommt als Salbe 
in den Handel. Der Schwefel ist angeblich in ge16ster Form in die Salbe gebracht. SolI 
reizlos sein. 

Hersteller: Alpine chemische A.G., Kufstein. 
Handelsform: Tuben zu 35 und 100 g, Topfe mit 500 g. 

Succinol, 
gereinigtes Bernsteinteerol, durch trockene Destillation des Bernsteins gewonnen, das 
mit verschiedenen Chemikalien behandelt ist. 

Wirkung und Anwendung: Nach K. HERXHEIMER wie andere Teerpraparate. 
Hersteller: Hirsch-Apotheke Frankfurt a. M. 



480 C. SIEBERT: Dermatologische Arzneimittel. 

Fuligenol, 
durch Digerieren von GlanzruB mit Alkohol gewonnenes Teerpraparat. 

Wirkung und Anwendung: Wie andere Teerpraparate. 
Hersteller: Hirsch-Apotheke, Frankfurt a. M. 

Schieferteere. 
Die Schieferteere unterscheiden sich von den Holz- und Steinkohlenteeren dadurch, 

daB sie 8chwefelhaltig sind. 

Ichthyol 
ist eine besondere Art von Schieferol, das aus dem im Karwendelgebirge bei Seefeld in 
Tirol vorkommenden bituminosen Gestein gewonnen wird. Das Gestein enthalt die Reste 
von vorweltlichen Fischen und Seetieren. Durch trockene Destillation des Gesteines erhall! 
man ein stark schwefelhaltiges 01, das als Ichthyolrohol bezeichnet wird, und aus dem die 
Ichthyolpraparate hergestellt werden. Dem Seefelder Gestein ahnliche Gesteine finden 
sich in Tessin, in Oberitalien und in Siidfrankreich. Auch aus diesen Mineralien werden 
Ole gewonnen, die den Ichthyolpraparaten ahnlich, aber nicht gleich sind. 

Das IchthyolrohOl ist eine gelbbraune, klare, etwas fluoreszierende Fliissigkeit, von 
starkem, unangenehmem Geruch. Es hat einen Schwefelgehalt von etwa 10-11 %, der 
nach den Untersuchungen von K. SOHEIBLER von dem Vorhandensein von Homologen des 
Thiophens herriihrt. Diese Thiophenabkorn.ilJ.linge sind in der H~uptsache entweder Tri
methyl- oder Methylathyl- oder Propylthiophen. Das Seefelder 01 besteht zu etwa der 
Halfte aus Thiophen.verbindungen, da.neben enthalt es noch Kohlenwasserstoffe in kleinen 
Mengen, auch Stickstoffverbindungen. 

Ichthyol, Ammonium sulfoichthyolicnm, ichthyolsnlfonsaures Ammonium, 
Ichthyolammoninm. 

Zur Herstellung wird das Ichthyolrohol mit einem UberschuB von konzentrierter 
Schwefelsaure vermischt. Unter freiwilliger Erwarmung bis auf 100° und unter Entweichung 
von Schwefeldioxyd entsteht Ichthyolsulfonsaure. Nach Beendigung der Reaktion wird 
das Produkt wiederholt mit gesattigter Kochsalzlosung erwarmt, urn Schwefeldioxyd und 
freie Schwefelsaure zu entfernen. Die im Wasser leicht 16sliche, freie Ichthyolsulfonsaure 
ist in gesatt:i.gter Kochsalzlosung unloslich und scheidet sich auf dieser als teerartige Olmasse 
aus. Die gewaschene Ichthyolsulfonsaure wird mit Ammoniakfliissigkeit neutralisiert und 
das so erhaltene Produkt zur Sirupdicke eingedampft. 

Rotbraune, klare, sirupdicke Fliissigkeit von eigentiimlichem Geruch und Geschmack. 
Die klare Mischung von Ichthyol mit Wasser rotet blaues Lackmuspapier schwach. In 
Alkohol sowie in Ather lost sich Ichthyol nur teilweise, vollstandig jedoch in einer Mischung 
beider zu gleichen Raumteilen. Aus der wasserigen Losung scheidet S8ilzsaure eine dunkle, 
harzartige Masse aus, die in Ather sowie in Wasser 16slich ist. Mit Kalilauge erwarmt, 
entwickelt Ichthyol Ammoniak. 

Ichthyolammonium ist keine einheitliche Verbindung. Es enthalt etwa 55-56% 
Trockensubstanz, die in der Hauptsache aus Ammoniumsalzen von Sulfonsauren der 
Thiophenverbindungen des Rohols besteht. Daneben konnen aber auch Ammoniumsalze 
von Alkylschwefelsauren vorhanden sein, die durch Einwirkung der Schwefelsaure auf 
ungesattigte Kohlenwasserstoffe entstehen. Der Schwefel ist zu etwa 1,5% als Ammonium
sulfat vorhanden, zu etwa 2,7% in Form der Sulfonsauregruppe und zu etwa 6,8-7% 
in sulficlischer Form in den Thiophenringen. Der Gehalt an Ammoniak betragt im ganzen 
etwa 3%. Der Gehalt an Ammoniumsulfat etwa 6%, an Asche etwa 0,05-0,07%' 

Wenn in arztlichen Verordnungen "Ichthyol" steht, so wird in den Apotheken 
Ichthyolammonium abgegeben. Die Bezeichnungen "Ichthyol", auch in Zusammen
setzungen und "sulfoichthyolicum" sind der Ichthyolgesellschaft Cordes, Hermanni & Co., 
Hamburg, geschiitzt. 

Wirkung: Diese kommt in der Hauptsache den Thiophenverbindungen zu. 
In schwachen Konzentrationen etwa 1-5%ig, entziindungswidrig, anami
sierend, keratoplastisch; in starkeren Konzentrationen bis 10% und rein, resor
bierend, hyperamisierend, schmerzlindernd, keratolytisch, keimtotend. lchthyol
ammonium wirkt als sog. reduzierendes Heilmittel. 

Anwendung: AuBerlich: rein, in wasseriger, alkoholischer oderGlycerinlOsung. 
Pinselt man lchthyol rein auf die Haut und legt eine diinne Lage Watte dariiber, 
so trocknet es zu einem festen Uberzug an. Als 2-IO°/oige Trockenpinselung, 
als lO%iges Kollodium, als Puder, Salben, Pflaster, Seifen, Suppositorien usw. 
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Pulvis cuticolor c. Ichthyol. 
Rp. Ichthyol. 

Mag. carbon ... 
Pulv. cuticolor. 

Hautjarbener I chthyolpuder. 
. .10,0 

. ...... 20,0 

....... 70,0. 
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Innerlich wird es gegeben bei Acne rosacea, Urticaria und anderen mit 
kapillaren GefaBalterationen einhergehenden Erkrankungen, als L6sung, PiUen 
und Tabletten. 

Rp. Ichthyo1. . . . . . . . . . 10,0 
Aqu. destill.. . . . . . . . 20,0 

3mal tag1. 15 Tropfen nach dem Essen. 

Pilulae I chthyoli. I chthyolpillen. 
Rp. Ichthyo1. . . . . . . . . , 8,0 

Magnes. nst. . ...... 1,0 
Aq. destillat. . . . . . . . 8,0 

werden gemischt, auf dem Wasserbade zu 
einer pulvrigen Masse eingedampft, aus der 
nach Zusatz von einigen Tropfen Wasser 

100 Pillen geformt werden. 

Rp. Ichthyol. 
7,0 

50,0 
Antipyrin aa . . . . . 
Sir. simp1. . . . . . . 
01. menth. pip. gtts. IV 
Aqu. destil1. ad . . . . . 200,0 

2-4 EBloffel pro Tag. (BLASOHKO.) 
Pilulae Ichthyoli keratinatae UNNA. 

Keratinierte Ichthyolpillen nach UNNA. 

Natr. sulfoichthyo1. . 10,0 
schmilzt man zusammen mit 

Cera flav. . .... 
setzt dann 

3,0 

. Terra silicea . . . 12;0 
hinzu und formt 100 Pillen, die mit Keratin 
uberzogen werden. 

Es ist auch erhaltlich in Pillen zu 0,1 (OP zu 100 Stuck) und in Tabletten 
mit Kalk (OP zu 50 Stuck). 

Hersteller: Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 

Ichthyolan . 
ist die Bezeichnung fUr 100f0-, 200f0- und 500f0ige Ichthyolsalben in Tuben der Ichthyol
Gesellschaft Cordes, Hermanni u. Co., Hamburg. 

Ichthyol-Natrium, Natrium sulfoichthyolicum, Natriumsulfoichthyolat, ich. 
thyolsulfonsaures Natrium 
wird durch Neutralisation der Ichtyolsulfonsaure mit Natronlauge und Eindampfen her
gestellt. Braunschwarze; teerartige Masse von brenzlichem Geruch, die sich chemisch 
ahnlich wie das Ichthyolammonium verhalt. 

Hersteller: Wie oben. 

Ichthyol·Calcium, Calcium I'lulfoichthyolicum, 
ist ein braunes, geruch- und geschmackloses Pulver, das in den gewohnlichen Losungs
mitteln fast unloslich ist. Es wird dargestellt, indem Ammonium sulfoichthyolicum in 
Wasser geli:ist wird und unter stetem Umruhren mit einer Losung von Calciumchlorid in 
Kalkwasser vermischt wird. Nach Absetzen und AbgieBen wird der Niederschlag gut mit 
destilliertem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Zur Entfernung des Ichthyolgeruches 
und -Geschmackes wird das Produkt einige Male mit Petroleumather ausgeschuttelt und 
wieder getrocknet. 

Wirkung und Anwendung: KombinierteIchthyolkalkwirkung fur innere 
Darreichung. 

Hersteller: Wie oben. 

Transannon 
sind mit Aluminiumpulver uberzogene Tabletten in Bohnenform, die Calcium ichthyolicum, 
Salbeiol und Aloeextrakt enthalten. 

Hersteller: Gehe & Co., A.G., Dresden N. 

Ichthermol, Hydrargyrum sulfoichthyolicum, 
dunkel gefarbtes, geruchloses, in Wasser un16s1iches Pulver, das etwa 24% Quecksilber 
entMlt. 

Wirkung und Anwendung: Als Wundantisepticum. 

Any tin (Anysin), 
33%ige wasserige Losung von Ichthyolsulfonsaure. 

Randbuch der Raut- u, Geschlechtskrankheiten. V. 1. 31 
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Wirkung und Anwendung: Ais 1-20jJge Losung zu Umschlagen. 
Hersteller: Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 

Anytole 
sind Mischungen; von Any tin mit, wasserunloslichen Stoffen" die durch dasAnytin beim 
Vermiscb,en mit Wasser in Losung gehalten werden. 1m Handel sind Anytole mit Benzol, 
Eukalyptol (Eukasol), Gaultheria, Guajakol, Jod, Campher, Kreosot, Kresol (Metasol) 
Pfefferminzol, Terpentiuol. 

Hersteller: Wie oben. 

Desichthol, ichthyolum desodoratum, ' 
ist Ichthyolammonium, das dUTch Einleiten von Wasserdampf von den riechenden und 
schmeckenden, fltichtigen Stoffen befreit ist. 

Wirkung uhd Anwendung: Ichthyolpraparat zum inneren Gebrauch. 
Bersteller: Wie oben. 

IchthyoleiweiB, Ichthalbin, 
wird durch Fallen einer EiweiBlOsung mit einer Losung von Ichthyolsulfonsaure dargestellt. 
Der Niederschlag wird 'erst mit 'Wasser gewaschen, dann zuna.chst bei 25-300 getrocknet, 
spater, um ihn unlOslich zu m,achen, langere Zeit auf 1000 erhitzt. Sehr feines, graubraunes 
Pulver mit ,6% organisch gebundenem Schwefel und etwa 9% EiweiB, geschmacklos, in 
Wasser unloslich. Es passiert ungeltist den Magen und 'wird erst im alkalischen Darmsaft 
in Ichthyol und EiweiB zerlegt. 

Wirkung und Anwendung: Ais geschmackloses Ichthyolpraparat. Erwachsene 
1-3 Tabletten dreimal tag!., am besten vor den Mahlzeiten, Kinder bis zu 
1 Tablette dreimal tagl. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 30 Tabletten zu 0,3 g. 

Ichthoform, 
eine Verbindung von Formaldehyd mit Ichthyoldisulfonsaure; schwarzbraunes, in den 
tiblichen Losungsmitteln nahezu unlosliches Pulver, fast geruch- und geschmacklos. Durch 
Alkalienwird es' bei langerer Einwirkung gelost. Ather und Alkohol lOsen es nur zum Teil. 

Wirkung und Anwendung: AuBerlich als Wundantisepticum (Jodoformersatz). 
Innerlich wie Ichthyol, Erwachsene 1-2 g, Kinder 0,25-0,5 g 3-4mal tag!. 

Hersteller: Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 

Ichtoxyl 
.besteht aus einer innigen Mischung von Ichthyolpulver und einer Sauerstoff abspaltel'lden 
Komponente (SAMBERGER). Das Pulver spaltet bei der Bertihrung mit dem Oberflachen
gewebe etwa 10 Vol. a,ktiven Sauerstoff abo Braunes, leicht hygroskopisches, vollig ungiftiges 
Pulver, von schwachem Geruch und ichthyolartigem Geschmack. 

Wirkung und Anwendung: Nach SAMBERGER solI es ein capillartonisches 
Arzneimittel sein. Es wird angewendet als Streupulver bei torpiden Geschwiiren, 
bei Tuberculosis cutis, bei Rontgengeschwiiren ~sw. Das Pulver wird entweder 
aufgestreut, oder es wird als Ichtoxylbrei aufgestrichen. Der Brei wird in der 
Weise hergestellt, daB eine Originalpackung des Pulvers mit destilliertem Wasser 
zu Brei verriihrt wird. Bei der Zubereitung muB das Wasser dem Pulver 
vorsichtig und,nur trop£enweise zugesetzt werden, weil das Ichtoxyl in Wasser 
leicht lOslich ist und bei iiberschiissigem Zusatz von Wasser eine Losung und 
kein Brei entsteht. Der Brei wird dick aufgetragen und mit einer diinnen Watte
schicht bedeckt. Er trocknet bald an undbrauqht nicht £ixiert zu werden. 
Wenn keine StOrungen eintreten, kann man ihn 4-7 Tage liegen lassen, nach 
welcher Zeit der Brei sich selbst abzuschalen begiimt. Falls es notwendig ist, 
kann man den Anstrich auch mh w/trmem Wasser .Ieicht ent£ernen. 

Ichtoxyl kommt auch als Ichtoxyl pro balnedin den Handel. Es 'betragt 
die Sauersto££abspaltung hier etwa 30 Vol.-%. Die Bader werdeil verwendet 
bei Acrocyanose, Sklerodermie, Erfrierungen. 
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Unguentum Ichtoxyli 
ist eine Ichtoxyl-Kiihlsalbe, bei der der vorzeitigen Sauerstoffabspaltung durch einen 
besonderen Zusatz von Kalk in geeigneter Form vorgebeugt wird. Angebracht bei allen 
akuten Hautentziindungen, Yeibrennungen, Erfrierungen usw. 

Unguentnm Saloxyli 
ist eine Ichtoxyl-Kiihlsalbe, der zur Erhohung der baktericiden KraJt des Ichtoxyls noch 
10% Salicylsaure zugefiigt sind. Bei Pyodermien. 

Buppositoria Ichtoxyli, ' 
Analzapfchen von 2 g mit 10% Ichtoxyl und Belladonna-Zusatz. 

Hersteller: Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 
Handelsform: Ichtoxyl-Pulver, OP zu 10, 25 und 50 g, Ichtoxyl pro balneo 

OP zu 15 g, Ungt. Ichtoxyli, Tuben zu 30 und 50 g, Ungt. Saloxyli, Tuben zu 
20 g, Supp. Ichtoxyli OP zu 1OStiick. 

Eutirsol 
ist ein Seefelder Schieferol, das fast vollstandig von den Riechstoffen und d~n die Farbung 
bedingenden Bestandteilen befreit ist und bei dem gleichzeitig die therapeutisch wirksamen 
ThiophenkOrper angereichert sind. Es stellt eine olige, leicht bewegliche, hellgelbe Fliissig
k"it von schwachom Geruoh dar, die sioh in fast allen organisohen Losungsmitteln lOst. 
Spez. Gew. 0,96. EntMlt 12-13%, Thiophensohwefel, was einem Gehalt, an Thiophen
verbindungen von nahezu 50% entsprioht. Nioht wasserloslioh, sondern nur 01- und fett
lOslich. Wegen seines hohen Gehaltes an Thiophenhomologen dunkelt es unter dem EinfluB 
von Luft und Lioht leioht naoh und muB daher unter besonderen VorsichtsmaBnahmen 
aufbewahrt und verarbeitet werden. Aus diesem Grunde ist das Praparat nur in Original
packungen erhaltlioh. 

Wirkung und .Anwendung: Wie Ichthyol. 

Solutio Eutirsol, 
wasserloslich; Fliissigkeit mit 5% und 10% Eutirsol in einem indifferenten Losungsmittel. 

Hersteller: Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 
Handelsform: Ungt. "Eutirsol" OP 5, 10 und 20% in Tuben zu 30 und 

50 g. Solutio "Eutirsol" OP 5 und 1O%ig, zu 100 g. 
Gelatina Ichthyoli UNNA. 
Ichthyolleim nach UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 
Aq. destill. 
Glyoerin ........ . 
Iohthyoli ....... . 

Gelatina Zinco-Ichthyoli UNNA. 
Ichthyol-Zinkleim nach UNNA. 

10,0 
25,0 
60,0 
10,0 

Rp. 1. Gelatinae albae. 10,0 
2. Aq. destill.. . 40,0 
2. Glycerin.. . . 25,0 
4. Zinci oxydati . 10,0 
5. Glycerini. . . 13,0 
6. Ichthyoli. . . 2,0 

Man lost 1-3, reibt 4 und 6 mit 5 an und 
micht alles zusammen. 

Glycerinum ichthyolatum. 
I chthyol-Glycerin. 

Rp. Ichthyoli • . . . . . .. 3,0 
Glycerin. . . . . . . ., 9,0 

Pada Ichthyoli UNNA. 
UNNA8che Ichthyolpaste. 

Rp. Ichthyoli •.•.... 3,0-10,0 
Aq. destill. 
Glycerini 
Dextrini aa ........ 30,0 

Sapo unguino8u8 cum Ichthyolo et Acido 
8alicylico UNNA. 

Ichthyol-Salicyl8eifen8albe UNNA. 

Rp. Ichthyoli • . . . . . . . . 10,0 
Acidi salicylici. . . . . . . 5,0 
Saponis unguinosi . . . . . 85,0 

Sapo unguino8u8 piceo-ichthyolatu8 UNNA. 
Ichthyol-Teer-Salbenseife nach UNNA. 

Rp. Olei Cadini . . . . . .. 20,0, 
Ichthyoli • . . . . . .. 10,0 
Saponis unguinosi . . .. 70,0 

Unguentum Ichthyoli. 
Ichthyol-Salbe. 

Rp. Ichthyoli . . . . . . . . . 10,0 
Vaselini ." . . . . . . . 90,0 

Unguentum Ichthyoli compo8itum UNNA_' 
ZU8ammenge8etzte Ichthyolsalbe nach UNNA. 

Rp. Ichthyoli . . . 10,0 
Acidi salicylici. 2,0 
Lanolini 
Adipis suilli aa 44,0 

Unguentum Ichthyoli refrigeran8, 
Ichthyol-Kuhlsalbe nach UNNA. 

Rp. Adipis suiIli. . 30,0 
Lanolini . 50,0 
Ichthyoli ' 
Aq. destill. aa. 10,0 

31* 
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Vernisium ichthyolatum. 
. I chthyolfirnis. 

Vernisium lchthyoli carbolisatum . 
Ichthyol-Oarbol-Firnis nach UNNA. 

Rp. 1. Albuminis Ovi sicci . .; 1,0 Rp. lchthyoli . . • • 25,0 
Phenol. liquelact. 2,5 2. Aq. calidae. . ..... 40,0 

3. Amyli . . . . . . .. 80,0 
4. lchthyoli. . . . . . . . 80,0 

Man lOst 1 und 2, vermischt diese Losungen 
zunii.chst mit 3 und mischt dann 4 hinzu. 

Amyli Tritici . . 50,0 
Aquae . . . . . 22,5 

1m Handel· gibt es noch zahlreiche Praparate, die dem lchthyolammonium 
nachgebildet sind und wie diese aus Roholen, aber anderen Herkommens als 
das Originalichthyolol, hergestellt werden . 

. ,mtumol, 
ein ichthyolii.hnliches, schwefelreiches Pra.parat, aus deutschen bitumin6sen Schiefern. 
1m Handel auch als Bitumolol und Bitumolsalbe 1O-50%ig erha.ltlich. 

Hersteller: Bitumolgesellschaft, Konstanz-Petershausen. 

lcMen, Piscarol, 
lchthyolersatzmittel, soIl dieselben physikalischen und chemischen Eigenschaften wie 
Ichthyol besitzen. 

Hers~eller: Liidy & Co., Burgdorf, Schweiz. 

Ichthyopon, 
ein ahnliches Pra.parat der gleichen Firma. 

Sulfogenol, 
ein lehthyolpraparat von wenig unangenehmem Geschmack und Geruch. Sirupdicke, 
klare, rotlichbraune Fliissigkeit, in Wasser und verdiiuntem Alkohol leicht loslich. 

Hersteller: Wie oben. 

lchthammon, 
ein lchthyolpraparat der Firma F. Reichelt, Breslau. 

Ichthynat, Ammonium sulfoichthynatum Heyden, 
das Ammoniumsalz eines geschwefelten Destillationsproduktes aus Fischkohle. Dunkel
braune, zahfliissige, in Wasser und Glycerin leicht losliche Masse. Anwendung unverdiiunt 
oder . in 10- bis 25%iger Losung mit Glycerin oder als Salbe. Innerlich 0,5 g mehrmals 
taglich. 

Wirkung und Anwendung: Wie lchthyol. 
Hersteller: 'Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul . 

. Ichthium, 
ein lchthyolpraparat der Chemischen Fabrik Westend, Charlottenburg. 

Ichtulfon, Ichtosauren, 
angeblich eine Ammoniumverbindung einer lchtulfonsaure. 

Hersteller: Fritz Michalowsky, Berlin N. 39. 

Isarol, . Ichthyodin, 
entspricht dem Ammonium sulfoichthyolicum des Schweizer Arzneibuches. 

Hersteller: Gesellschaft fiir chemische Industrie, Basel. . 

Lithyol, 
ein geschwefeltes Erdol; dicke, in Wasser mit Fluorescenz losliche Masse, die 15,7% Schwefel 
enthii.lt. . 

Hersteller: Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel. 

Petrosulfol, Ichthyolum austriacum, 
aus Tiroler bituminosem Gestein hergestelltes, dem lchthyol a.hnliches Produkt mit 16% 
Schwefel. -

Hersteller: G. Hell & Co., Troppau. 
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Sulfammon, 
ein Ichthyol-Ersatzmittel des Apothekers Erich Grischow, Altenbach a. Ruhr. 

Thigenol; 
eine etwa 33%ige Losung einer Sulfosaure eines synthetisch dargestellten Sulfools, welches 
nach Angabe 10% organisch gebundenen Schwefel enthalt. Es ist eine braune, dicke, sirup
artige, geruch- urid fast geschmacklose, in Wasser, verdiinntem Alkohol nnd Glycerin vollig 
losliche Fliissigkeit, welche rasch auf der Raut zu einer nicht klebenden Decke eintrocknet. 
Salzsaure faUt" aus den Losungen die in Wasser vollig unlosliche Thigenolsaure aus, ein Unter
schied vom Ichthyol. 

Wirkung und Anwendung: Wie Ichthyol; antiseptische, antiparasitare, juck
stillende, au£saugende, entziindungswidrige und hornschichtbildende Eigen
schaften. Wird verwendet rein, in Glycerinlosungen, als Trockenpinselungen, 
als Salben und Pasten 2-5-100f0ig, als Seifen, Pflaster, Suppositorien usw. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Berlin. 
Glycerinum thigenolatum. 

Rp. Thigenoli . . . . . . •. 10,0 
Glycerin. . . . . . . .. 85,0 
Spiritus coloniensis 5,0 

Thigenol-Zinkwismutsalbe NEISSER. 

Rp. Thigenoli . . • • . 0,4 
Zinci oxydati 
Bismuti subnitr. M 2,0 
Unguenti lenientis 
Unguenti cerei aa ad 20,0 

Tumenol 

Thigenol-Kopfwasser. 
Rp. Thigenoli 

Glycerin. aa . . . . 15,0 
Spiritus Lavandulae . . . . 20,0 
Aq. destill. ad . . . . . 200,0 

Thigenol-Kollodium (SAALFELD). 

Rp. Thigenoli .. . . . . 10,0-33,0 
Collodii elastic. ad. ., 100,0 

Gegen Pernionen. 

wird gewonnen durch Sulfonierung eines durch Destillation von bituminosem Schiefer 
gewonnenen MineralOls. Das Reaktionsprodukt besteht aus einer Mischung von Tumenol
sulfonsaure mit Tumenolsulfon. Will man beide trennen, so neutralisiert man mit Natron
lauge nnd zieht mit Ather aus. In diesen geht alsdann das neutrale Tumenolsulfon iiber, 
wahrend tumenolsulfonsaures Natrium zuriickbleibt. 

Rohes Tumenol, Tumenol venala 
ist das Gemisch von Tumenolsulfonsaure und Tumenolsulfon. Das Tumenolsulfon (Oleum 
Tumenoli) ist von dicker Beschaffenheit und die Tumenolsulfo:nsaure ist ein braunes Pulver. 
Das Tumenol venale ist ein zahflftssiges, schwarzbraunes 01 von eigenartigem Geruch, 
fast unlOslich in Wasser, leichtlOslich in Fetten. Arzneilich werden die angefiihrten Praparate 
jetzt nur noch wenig verwendet, hauptsachlich nur noch das von KLINGll[ULLER eingefiihrte: 

Tumenol- Ammonium, Ammonium tumenolicum, tumenolsulfonsauras 
Ammonium, C41H5102· S03NH ... 

Dunkelbraune, sirupdicke Fliissigkeit, in jedem Verhii.ltnis mi,schbar mit Wasser, Mslich 
in Glycerin und Alkohol, laBt .sich mit Fetten und Olen leicht zu Salben und Pasten ver
arbeiten. Aus der wasserigen Losung fallen Natriumchlorid und verdiinnte Sauren eine 
schwarze, harzartige Masse. 

Tmnenolsulfon, TumenolOl, Oleum Tumenoli, (C41H670)2S02' 
wird gewonnen durch AUBschiitteln des mit Natronlauge neutralisierten Rohtumenols mit 
Ather. Tief dunkelbraunes, zahes 01, unl,oslich in Wasser, leicht loslich in Ather, Benzol 
und anderen Kohlenwasserstoffen. 

Wirkung und Anwendung: Sehr milde wirkendes Teerpraparat mit denselben 
pharmakologischen Eigenschaften wie Thigenol. Wird auch in der gleichen Weise 
verwendet als Losung, Salben, Pasten, Trockenpinselungen, Seifen, Pflaster 
1-20°/oig. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Pasta Tumenoli NEISSER. 

NEISSERBChe Tumenolpa8te. 
Rp. Ammonii tumenolici .5,0-10,0 

Vaselini . 50,0 
Zinci oxydati 
Amyli aa ad . . . 100,0 

Tinctura Tumenoli NEISSER. 
NEISSERBCM Tumenol-Tinktur. 

Rp. Ammonii tumenolici . . . . 5,0 
Aetheris, Spiritus (90%), 
Aq. dest. (oder Glycerini) aa . 15,0 
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Tume:JWZbatl, KLm:GMULLER. 

Rp. Ammonii tumenolici . .. 33,0 
Spiritus vin. ad . . . . • 100,0 

Fiir ein Vollbad. 

, Tumenol-Trocke:npinselung., 
Rp. Ammonii tumenolici . . 5-20,0 

Zinci oxydati 
Amyli ' 
Glycerini 
Aq. dest. (oder 30%iger 

Spiritus) aa ad . .. 100,0 

Thiol 

Tumenol-Bromocoll-Pinselung 
Rp. Ammonii tumenolici • 

Bromocoll. solubil. 
(Menthol 1,0) 
Zinci oxydati 
Talci aa •...• 
Glycerin. 
Spiritus 50% aa ad 

(SOHAFFER ). 

5,0 
10,0 

15,0 

100,0 

ist ein sulfuriertes und sulfoniertes Erdol. In den Handel kommt es in fester Form ails 
Thiolum siccum in lamellis und puheratum und in konzentrierter wii.sseriger Losung als 
Thiolum liquidum. 

Thiolum. siccum., Thiol, 
ist ein dunkelbraunes Pulver von schwach asphaltartigem Gerneh und etwas bitterlichem, 
zusammenziehendem Geschmack. Es lost sich in Wasser zu einer braunroten, neuiralen 
Fliissigkeit.' Aus der Losung wird durch Natriumchlorid oder durch Salzsii.ure eine dunkle, 
klebrige Masse abgeschieden, die gewaschen in WaBser vollkommen Wslich ist. In Chloro
form ist es loslich, in Alkohol und Benzol nur wenig Wslich, in 'PetroIEmmbenzin, Ather 
und Aceton unloslich. ' 

Fliissiges Thiol, Thiolum. liquidum., 
dunkelrotbraune, sirupdicke Fliissigkeit, mit Wasser in jedem Verhii.ltnis mischbar, enthiiolt 
etwa 35-40 Teile festes Thiol. 

W irkung und Anwendung: Wie Thigenol und Tumenol. Es wird auch innerlich 
3-15 Tropfen mehrmals tagl. gegeben. Thiolum siccum kann auch rein als 
Streupulver verwendet werden. 

Hersteller: J. D. Riedel A.G;, Berlin. 
Handelsform: Thiolum liquidum kommt als OP in T~ben zu 50 'g in den 

Handel. 
Thiol-Pracipitatsalbe SOHAFFER. 

Rp. Thiol. liquid. 
Hg. praec. alb. aa .. 
Ungt. Zinci ad . . . 

Thiolpinselung. 

0,4 
20,0 

Rp. Thiol. liquid. . 30,0 
Glycerin. 
Aq. destill. aa . . . 10,0 

Inoton von Dr. DEBAT, 

, Thiol-Gold-Gream. 
Rp. ThioH sicci . . 

Olei Amygdal.. . 
Aq. Rosae ..... . 
Adipis ~anae . . ',' . 

Thiol-Streupulver. 
Rp. Thiol. sicc. pulv. . .. 

Amyl. ....... . 
Talc ......•..• 

Intertrigo, akutes Ekzem. 

5,0 
20,0 
20,0 
30,0 

5,0 
20,0 
5,0 

eine juckstillende Salbe bei Ekzemen" Geschwiiren, Pyodermien UBW. "auf der Basis von 
Tonschieferolen, sowie verschiedenen keratoplastischen und abschwellenden MitteIn her
gesteIIt". ' , 

Hersteller: August Baetz, Frankfurt a. M. 
Handelsform: OP in Tuben. 

Varicosansalbe, Wundsalbe, 
"enthalt auJ3er Albliminen, Lipoiden und' Fatten, bituminose- und Teerole, kolloidalen 
Schwefel" und andere bei derartigen Salben iibliche Zusatze, wie Anasthesin, Extr. 
Hamamelidis, Campher, Pernbalsam usw. 

Hersteller: Max Kermes, Hainichen i. Sa. 
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Benzol uud Toluol. 
Benzol, Benzolum, Steinkohlenbenzin, C6H 6• 

Das Benzol wurde friiher nur aus dem Steinkohlehteer der Gasanstalten und der 
Kokereien durch Destillation gewonnen. Jetzt wird eine erheblich griillereMenge Benzol 
aus den Koksofengasen durch Waschen mit hOher siedenden Teeriilen und Wiederabdestil
lieren gewonnen. Das Rohprodukt ist zunachst ein Gemisch von Benzol, Toluol, Xylol, 
etwas Naphthalin und einer Reihe anderer leicht siedender Kohlcnwasserstoffc, femer 
Thiophen und Pyridinbasen. Es wird zuerst mit Schwefelsaure gewaschen, wodurch ver
schiedene ungesii.ttigte l\ohlenwasserstoffe und ein Teil des Tiophens entfemt werden. Das 
gewaschene Rohbenzol wird dann durch Destillation weiter gereinigt. Fiirarzneilichc Zwecke 
kommt nur das Reinbenzol des Handels in Frage, das als Benzolum purum, "krystallisierbar", 
weil es bei 0° kristallinisch erstarrt, bczeichnet wird. Es enthii.lt noch kleine Mengen von 
Thiophen, etwa 0,15%, fcmer Schwcfclkohlenstoff 0,1""'(),2% und Toluol. 

Klare, farblose, leichtfliissige, stark lichtbrechendc Fliissigkcitvon eigenartigem Geruch 
und brennendem Geschmack. Siedepunkt etwa. 80-82°. Spez. Gew. des vollkommen 
reinen Benzols 0,880-0,890. Beim Abkiihlen auf 0° erstarrt es zu einer eisii.hnlichen Krystall
masse, die bei etwa 5° wicder schmilzt. Es ist sehr leicht entziindlich, daher feuergefahrlich 
und verbrennt mit stark rullender Flamme. In Wasser ist es unliislich, mischbar mit abso
lutem Alkohol, Methylalkohol, Ather, Eisessig, Chloroform, Aceton. Mit Alkohol von 
90% gibt es zunii.chst eine triibc Mischung, die bei weiterem Zusatz von Weingeist' klar 
wird. Es liist viele organische Stoffe, bcsonders Harze, Fette, Kautschllk. 

Wirkung und Anwendung: Rauptsaehlieh als Losungsmittel fUr Teer, 
Cignolin usw., aber aueh auBerlieh als antiparasitares Mittel, so z. B. also Salbe: 
1 Teil Benzol auf 2 Teile Fett bei Kratze. Benzoldampf langere Zeit eingeatmet 
erzeugt Kopfsehmerz, rausehahnliehe Zustande,BewuBtlosigkeit und Blutungen 
in verschiedenen Organen. 

Toluol, Toluolum, lUethylbenzol, C6H 5CH3, 

entsteht bei der Trockendestillation des Tolubalsams, des Balsams von Myroxylon balsamum, 
Harms, var. genuinum Baillon (im niirdlichen Siidamerika heimisch), von dem es den 
Namen erhalten hat. Es findet sieh im Steinkohlentecr und wird aus Prodllkten bei der 
Benzolherstcllung gewonnen. 

l<'arblose, stark lichtbrechende, leichtbewegliche Fliissigkeit. Spez. Gew. 0,8723 bei 15°, 
Siedepunkt 110,8°. Es erstarrt erst unter - 90° und unterscheidet sich hierdurch von dem 
Benzol, mit dem es sonst grolle Ahnlichkeiten hat, wie die Feuergefii.hrlichkcit, die Un
liislichkeit im Wasser und das Verhalten zu Alkohol. Mit absolutem Alkohol, Ather, 
Schwefelkohlenstoff, Fetten und athcrischen Olen mischt es sich in jedem Verhii.ltnis. 

Wirkung und Anwendung: Als Losungsmittel wie Benzol. 

Chloramin, Tolamin, Clorina, 
ist p-Toluolsulfonchloramidnatrium, CH3C6H 4SOsNCINa,. weilles, krystallinischcs Pulver 
von schwachem Geruch nach Chlor; 1 Teilliist skh in etwa 6 Teilen Wasser, die Liisungen 
sind klar und schwach alkalisch. Der Gehalt an Chlor betragt etwa 12,6%. Es fii.lIt kein 
Eiweill. 

Wirkung: Starkes Desinfektionsmittel, dessen Wirkungsart noeh nieht ganz 
geklart ist. Die keimtotende Wirkung wird von einigen Autoren auf die Ent
stehung von Rypoehlorit zuruekgefuhrt, von anderen auf die Entstehung von 
naszierendem Sauerstoff. Wahrseheinlieh gehen beide Vorgange nebeneinander. 
Bei der Anwendung in ausgedehnterer Weise ist auf die Nieren aehtzugeben. 

Anwendung: Als 0,1 bis 0,2%ige Losung zu Umsehlagen, als Streupulver 
5-lO%ig. Ersatz fur DAKINSehe Losung. Zur Lupusbehandlung naeh MARTEN
STEIN wird Chloramin mit wenig Wasserzu einem Brei angeruhrt und auf die 
LupussteUe 5-6 Tage hintereinander aufgetragen. Es sind nur immer kleine 
Herde wegen der Gefahr der Nierenreizung zu behandeln. Weniger sehmerzhaft, 
als der in gleieher Weise verwenqete Koehsalzbrei. 

Hersteller: Chemisehe Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP in Pulver zu 10 g, 50 g und 100 g, OP mit 10, 20, 25 

Tabletten zu 0,5 g und I g. 
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Septamid -Streupulver, 
angenehm riechendes, ungiftiges, reizloses, desinfizierendes Streupulver mit 5% Chloramin· 
Magnesium. • ' 

Wirkung und Anwendung: Zur Behandlung iibelriechender SchweiBe (FuB, 
Achselhohle), infizierter Wunden und Geschwiire z. B. Ulcus cruris. 

Hersteller: Wie oben. 
Handelsform: Blechdosen zu 50 g und Beutel zu 50 g. 

Anilinfarbstoffe und andere Teerfarbstoffe. 
Azofarbstoffe. 

Aminoazotoluol [1, 2]CRsC6H4N = NC6Ha(CHa)NHz[l, 2, 4] 
ist eine der Komponenten des weiter unten beschriebenen Biebricher Scharlachrots. Rot
braunes, lITystallinisches Pulver; zerrieben gelb, Schmelzpunkt 100--102°, leicht loslich in 
Alkohol, Ather, Olen und Fetten mit goldgelber Farbe. In Wasser fast unloslich. In alko
holischer Natronlauge lost es sich mit gelber Farbe, die auch auf Zusatz von Essigsii.ure 
unverii.ndert bleibt. ' 

Aminoazotoluol medicinale Agfa 
ist ein reines Aminoazotoluol. 

Wirkung und Anwendung: Wie S6harlachrot ais epithelisierendes Mittel in 
Salben. 

Scharlachrotsalbe nach SCHMIEDEN 
ist eine Vaselinsalbe mit 8% Aminoazotoluol Agfa. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Azodermin, ist Acetyl-AminoazotoluoI, CRaC6R4N2C6Ha(CRs)NR. OCCRa. 
Rotlichgelbes, n;rikrokrystallinisches Pulver, Schmelzpunkt 185-186°, in Alkohol-Ather 

schwer loslich, in Chloroform und reinem Ather leicht !Oslich. Die Losungen sind rotgelb 
gefarbt. Ein entgiftetes Amidoazotoluol medicinale. Es lost sich auch beim Erwii.rmen in 
Vaseline, in Olen und Fetten. 

Wirkung und Anwendung: Zur Wundbehandlung und Anregung der Epi-
thelisierung als Pulver zu gleichen Tellen mit Borsaure oder als 8%ige Salbe. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. ' 
Handelsform: OP Salbe in T~ben zu ,50 und. 100 g. 

Pellidol ist Di8.cetylaminoazotoluol, CRi! . C6H4N = NC6Hs(CRa)N . (OCCRa)z, 
blaBrotgelbes Pulver, in organischen Losungsmitteln, in Olen und Fetten leicht !Oslich, 
unloslich in Wasser, ohne fa.rbende Eigenschaften. 

Wirkung: Epithelisierendes Mittel bei Wunden, Ekzemen, Geschwiiren. 
Anwendung: Als Salben und Pasten 2%ig, waS dem Gehalt einer Scharlach

salbe von 8% entspricht, als 5°jJger Boluspuder, ,als olige Losung. Es wird 
auch zusammen mit Jodolen (JodoleiweiB) angewendet, s. Azodolen, S. 318. 

IJersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Pellidolsalbe 2%ig, OP Tube zu 25 g und Dosen zu 50, 80 

und 250 g. 
Pellidol-Tumenolsalbe, LEDERlliIANN. 

Rp. Pellidol. . . . . . ., 2,0 
Tumenol. . . . . . . . . . ., 8,0 
Pastae Zinc. ad . . . . . . . . 100,0 

Scharlachrot, Rubrum scarlatinum, Scharlach medicinale, Biebricher Scliar
lach, Epimol, Sudan IV, 
istAminoazotoluol-azo-,B-naphthol, CHa·C6R4·N =N .C6Ha(CRa)·N =N· CloH6 • OR. 

Dunkelrotbraunes, in Wasser unlosliches Pulver, ziemlich leich t loslich" in Chloroform, 
Fetten und fetten Olen, wenig loslich in Alkohol und Ather. 

W irkung: Epithelisierendes Mittel. 
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Anwendung: Ais 5 bis lO%ige Salbe. Zur Herstellung wird der Farbstoff 
mit der Salbengrundlage unter gelindem Erwarmen verrieben. Er wird auch 
als Streupulver mit Borsaure zu gleichen Teilen verwendet. 

ScharlachOl 
ist eine gesattigte Lasung von Scharlachrot in Olivenal. 

Hersteller: Kalle & Co., Biebrich a. Rh. und als "Scharlach R. medicinale 
Agfa" LG.-Farbenindustrie, Leverkusen a. Rh. 

Epithensalbe 

Scharlach R.-Salbe. 
Rp. Scharlach medicinalis 

Olei Olivar. 
Adipis Lanae aa ad. . 

5-10,0 

. 100,0 

enthalt Scharlachrot und Perubalsam. Granulationsbildende und iiberhautende Salbe. 
Hersteller: Temmler-Werke Berlin-Johannisthal. 

Perineoheilsalbe, Perineoheilpaste, Perineoplast 
enthalten epithelisierende Azofarbstoffe. 

Hersteller: Chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden. 

Gelbes Pyoktanin, Pyoktaninum aureum, Auramin 0, Benzophenoneid, ist 
das Hydrochlorid des Imidotetramethyldi -p-aminodiphenylmethans 

HN:C<CsH4·N(CHa)2 [4]. HCI + H20 
CSH4·N(CHa)2 [4] 

wird hergestellt durch Erhitzen von Tetramethyl-diamino-benzophenin mit Ammonium
chlorid und Zinkchlorid, wobei Wasser abgespalten wird. Goldgelbes Pulver, schwer laslich 
in kaltem,leichter laslich in heillem Wasser, leicht laslich in Alkohol und Chloroform, fast 
unlaslich in Ather. 

Wirkung und Anwendung: Ais Antisepticum, als 1-2%iges Streupulver, 
als 2-100f0ige Salben, als O,I-I0f0ige Losungen, als Verbandwatte und Gase. 

Brillantgriin ist Tetraathyl-p-aminotriphenylcarpinolsulfat (oder -Oxalat), 
CSH5" I :L 

C H C H /C-CsHC .N(C2Hs)2· HS04· 
( 2 5)2 S 4 

Es wird dargestellt durch Einwirkung von Benzaldehyd auf Diathylanilin und Oxy
dation der zuerst entstehenden Leukobase. Goldglanzende Krystalle in Wasser und in 
Alkohol mit griiner Farbe 16slich, 

Wirkung und Anwendung: Antisepticum; in wasseriger Losung 0,05-0,1 %ig. 
Bei Brandwunden auch in flussigem Paraffin gelOst 0,05 : 100,0, in Salben 1,0 
bis 2,0 : 100,0. Bei der Herstellung von Salben wird das Brillantgriin zunachst 
in etwas Alkohol gelOst. 

Blaues Pyoktanin, Pyoktaninum coeruleum, Methylviolett, Gentianaviolett B, 
besteht im wesentlichen aus den Chloriden des Penta- und Hexamethyl-pararosanilins. Das 

reine Hexamethyl-pararosanilinhydrochlorid [(CHa)2NCsH4]2d-CsH4-:N(CHa)2CI wird als 
Krystallviolett bezeichnet. Wird dargestellt durch Oxydation von Dimethylanilin. Dunkel
griines, metallisch glanzendes, krystallinisches Pulver, leicht laslich in Wasser und Alkohol 
mit blauvioletter Farbe, auch in Chloroform und, Glycerin ist es laslich. 

Wirkung und Anwendung: Wie gelbes Pyoktanin. Das blaue Pyoktanin 
kommt auch in Form von Stiften in den Handel, mit denen nach Anfeuchten 
Geschwiire und' Wunden bestrichen werden konnen. 1-2%iger Pyoktanin
Streupuder, auch rein als Streupuder, 1-2%ige Salbe. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: OP mit leichtloslichen Pastillen zu 0,5 g (10 und 100 Stuck). 
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Pyoktanin. Quecksilbercblorid nacbDINKLER, Pyoktaninum·Hydrargyrum 
cbloratum 
ist ein violettes Pulver mit 16% .Quecksilber, schwer 16slich in Wasser und Alkohol. 

Wirkung und Anwendung: Antisepticumals 0,5%ige Losung. In Spiritus 
saponatus 1 : 100 ge16st bei Favus. Zu gleichen Teilen mit Amylum vermischt 
bei Brandwunden. 

Dahlia, Dahliaviolett 
ist ein Gemisch von niedrig und hOher methylierten oder athylierten Fuchsinen. Metallisch 
grtin glii.nzende Stucke oder grtines, krystallinisches Pulver, loslich in Wasser und Wein
geist mit fuchsinroter ("Rotvio~ett·,) oder blauroter Farbe ("HOFF¥ANNS Violett"). 

Wirkung und Anwendung: Wie die anderen Farbstoffe als Losungen, Salben, 
Puder bei pyodermischen· Erkrankungen, Pilzerkrankungen, Ekzemen u. a. 

Acridinfarbstoffe. 

Flavicid ist 2,7 -Dimethyl- 3 -dimethylamino -6 -amino-lO-methylacridinium
chlorid 

CHa" /CH2" /OHa /OSH2" I .____CSH2" • Es wird dargestellt durch Anlagerllllg von Methyl-
(OHa)2N /N", NH2 

.. . 01 OHa 
chlorid an 2,7-Dimethyl-3-Dimethyl-amino-6-aminoacridin; rotbraunes Pulver, leichtloslich 
mit rotlichgelber Farbe in Wasser und in Alkohol. Starkerverdtinnte LosungeIi schillern 
grtin. Die wasserigen Losungen schmecke;n bitter und schii.umen stark beim Schtitteln. 

Wirkung und Anwendung: AlsAntisepticumin wasserigen Losungen 1 : 5000, 
unter Umstanden auch starker bis 1 : 100zurBehandlung von Wunden, Ge
schwiiren, Pyodermien und Pilzkrankheiten, Ekzemen usw. Als 2%iges Streu
pulver, als Salben, 1-2%ige alkoholisehe Losungen zu Pinselungen. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Flavicid Wundstreupulver, Streudose 50 g. 

Flavicid-Rcsorbin, 
Resorbin mit 1 %,Flavicid, O.i?, Tube mit 25 g und Dose mit 100 g (parasitii.re Erkrankungen). 

Proflavin ist 3,6-Diaminoacridinsulfat 
/OH" [3] NH2 . OSH4"N.____CsH4NH2 [6] . H 2S04, 

das bei der Darstellung von Trypaflavin erhalten wird. 
Wirkung und Anwendung: Als Antisepticum wie die anderen Farbstoffe. 

Proflavin-Oleat 
ist olsaures Diaminoacridin in Salbenform, 1 %ige Salbe aus Paraff. liquidum und Calcium
carbonat. 

Wirkung und Anwendung: Als schmerzstillende und antiseptische Wundsalbe. 

Rivanol war £ruher 2-Athoxy-6, 9-diaminoacridinhydrochlorid 
0·NH2 

02H50 . CsHa(I)CsHa . NH2 . HCI, 
N 

ist jetzt nicht mehr das Hydrochlorid, sondern das Lactat, weil es erheblich leichter 
loslich ist. In der Formel ist HOI durch OHaOH(OH)COOH zu ersetzen. Feines, ,hell· 
gelbes, krystallinisches Pulver, allmii.hlich 16slich in etwa 15 Teilen Wasser, in 9 Teilen 
heiBem Wasser, in llO Teilen Alkohol. Die Losungen sind hellgelb tind zeigen Fluores· 
cenz: Am Licht werden sie allmahlich dunkler und scheiden einen braunlichen Boden
satz abo 

Wirkung und Anwendung: Chemotherapeutisches Antisepticum mit be
sonderer Wirkung auf Eitererreger. Zur Wundbehandlung feuchte Verbande 
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mit Rivanollasung 1: 1000 : 1: 500, desgleichen bei Furunkel, Phlegmonen, 
Abscessen usw.· Zur Tiefenantisepsis: Hautinfiltrationen mit Lasungen 1 : 2000 
bis 1000, denen 1/2% Novocain zugesetzt ist, Bei Pyodermien 1 %ige Rivanol
vaseline oder Paste und l%ige Trockenpinselung, 'P/2%ige alkoholische 
Losung. 

Wird nach P. ROSENSTEIN zur Vera dung von Krampfadern benutzt in 
Lasungen 1 :500 bis 1: 300,0 2-3 ccmmit Zusatz einiger Tropfen einer 
1/4%igen Novokainlosung. 

Rivanolflecken aus der Wasche lassen sich mit starken Essigsaure16sungen 
entfernen. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Rivan'Ol-Granulat (331/3% Rivanolgehalt) OP zu 1 g, Rivanol

tabletten OP mit 20 Stuck zu 0,004 g und 0,1 g. Auch kombinierte Packungen 
mit 20 Rivanoltabletten zu 0,004 g mit 20 Novocain-Suprarenintabletten "E"l 
und 20 Rivanoltabletten zu 0,1 g mit 20 Novocain-Suprarenintabletten "R" 1. 

Rivanol-Streupulveru OP mit 25, 50 und 100 g. 

Trypaflavin ist 3,6-Diaminomethylacridiniumchlorid 
/OH" [3] NH20 6H 4,\ N ,..-e06H 4NH2 [6]. 

01/ ""'OR 3 
3,6-Diaminoacridin wird dargestellt durch Erhitzen von o-p-o'-p'-Tetraaminodipheny1-

methan in saurer Losung mit Zinnsalzen. Das 3,6-Diaminoacridin wird dann in Nitrobenzol 
ge10st und mit p-To1uo1sulfonsauremethyl(;lster auf etwa 1750 erhitzt und.das entstandene 
3,6.Diaminomethylacridiniumtoluolsulfonat mit verdiinnter Salzsaure erhitzt .. Beirn Er-, 
kalten der Losung scheidet sich' das Diaminomethylacridiniumchlorid krystallinisch aus. 
Rotes krystallinisches Pulver, sehr leicht in Wasser mit gelber Farbe lOslich. Die Losungen 
schmecken bitter. Stark verdiinnte Losungen zeigen griine Fluorescenz, wahrend ge
sattigte Losungen nicht fluorescieren. Durch Zusatz von wenig Salzsaure verschwindet 
die Fluorenscenz. In Alkohol lOst es sich ziem1ich schnell mit gelbgriiner Fluorescenz. 
1st 1ichtempfind1ich. Losungen 1 : 100 sind in braunen Flaschen langere Zeit ha1tbar. 

Wirkung und Anwendung: Geruch- und reizloses Antisepticum bei Tricho
phytien und Pyodermien, als austrocknendes Mittel bei Ekzemen. Umschliige 
mit Lasungen von 1 : 1000-1 : 750, 1 %ige Pinselungen in wasseriger oder 
50%iger alkoholischer Lasung. 5-1O%ige Salben. 

Intra venas spritzt man 0,2 g in 10 ccm destilliertem Wasser gelast steigend 
bis 0,4--0,6 g bei chronischer Urticaria. Wird durch Urin und Sputum aus
geschieden. Nach einigen Einspritzungen farbt sich der Korper gelb. 

Trypaflavinflecken lassen sich von der Raut frisch durch Waschen mit Seife und warmem 
Wasser entfernen. 1st die Losung auf der Raut eingetrocknet, so kannman den Farbstoff 
mit Benzin oder Benzol wegbringen oder auch mit Wasserstoffsuperoxydlosung unter Zusatz 
von etwas Soda, oder mit Ohlorkalklosung oder mit einer NatriumnitritlOsung (6 : 100), die 
mit einigen Tropfen Salzsil.ure oder verdiinnter Schwefelsaure versetzt wird. Wasche bEt 
sich mit einer Losung von 30 g Natriumperborat auf 10 Liter Wasser reinigen. Die Wasche 
wird in die kalte Losung gebracht und diese allmahlich bis zum Kochen erhitzt. Nach ein
stiindigem Kochen wird die Wasche mit lauwarmem Wasser gespiilt. 

Aflavol 
ist ein Mittel zur Entfernung von Trypaflavinflecken aus der Wii.sche. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP Trypaflavintabletten zur Herstellung von Lasungen zum 

auBeren Gebrauch mit 15 Stuck zu 0,1 g. TrypaflavinlOsung zur intravenosen 
Einspritzung 1/2%ige und 2%igeLosung in Ampullen von' 5 und 10 ccm. 
Trypaflavinstreupuder 5%ig, OP zu 25 g. 

1 Novocain.Suprarenintabletten E enthalten 0,02 g Novocain, 0,00005; Suprarenin, 
R enthalten 0,25 Novocain und 0,00025 Suprarenin. 
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Rp. Trypaflavin. . . . . . . . 1,0 
Spirit. 

Rp. Trypaflavin . 0,6 
Hg. sulfurat. rubr. 0,3 

Ag. destill. aa ad . . . . 100,0 
Zum Betupfen von Pemphigusblasen 

(ARNING). 

Argoflavin, TrypafIavin -SHbernitrat, 

Sulf. praec.. . . . 3,0 
Vaselin. ad . . . . .. . 30,0 

Bei tiefen Trichophytien (WETTERER). 

ist eine Verbindung von Diaminomethylacridiniumnitrat mit Silbernitrat. Silbergehalt etwa 
20%. Rotbraunes Pulver in Wasser bis zu 0,5 : 100 mit riitlichgelber bis rotbrauner Farbe 
liislich. Sehr verdiinnte Liisungen schillern griin. Die wasserige Liisung gibt mit Salzsaure 
einen Niederschlag von Silberchlorid. Lichtempfindlich. 

Wirkung und Anwendung: Zu intravenasen Einspritzungen mit 1/2%igen 
Losungen bei septischen Erkrankungen. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Septacrol, 
eine Verbindung von 2,7-Dimethyl-3,6-diamino-lO-methylacridiniumnitrat mit Silbernitrat. 

CH3, /CH" /CH3 /CaH2" I ____ C6H 2, + AgN03. 
NH2 /N", NH2 

CH3 N02 

Der Gehalt an Silber betragt annahernd 22,3%. Braunrotes, krystallinisches Pulver, in 
Wasser schwer liislich 0,5 : 100. Bei starker Verdiinnung schillerl die Liisung schiin griin. 
Die wass()rige Liisung gibt mit verdiinnter Salzsaure einen kasigen Niederschlag von Silber
chlorid. Lichtempfindlich. 

Wirkung und Anwendung: AuBetes und inneres Antisepticum. Intravenos 
0,5%ige Lasung 0,5 bis 4 ccm mehrmals tagl. Hachste Tagesgabe 0,2 g. 
Auf Schleimhaute 0,5-1 %oige Lasung, auf offene Wunden 5%oige Lasung, 
als Streupulver und Salben. 

Herstellung der Lasung: Mit der 20fachen Menge Wasser aufkochen, nach 
eingetrctener Lasung weiter verdiinnen. 

H ersteller: Ciba, Gesellschaft fiir chemische Industrie, Basel. 
Handelsform: 1m Handel sind Septacrol-Vaseline 1-10%ig und Septacrol

Bolus 1-5%. 

Thiazinfarbstoffe. 

Methylenblau (medicinale), Methylenum caeruleum. 
Der so bezeichnete Farbstoff ist Tetramethylthioninchlorid oder Tetramethyldiamino

phenazthioniumchlorid. (CH3)2 NCG Ha (NS)CGH 3 : N(CH3}2C1 + 3 H,O. Es wird dargestellt 
durch Oxydation von Dimethylparaphenylendiamin in Schwefelwasserstoff enthaltender 
Liisung. Dunkelgriine, metallisch glanzende Krystalle oder dunkelblaues, in Wasser und 
Alkohol leicht liisliches Pulver. Liislich auch in Chloroform, unliislich in Ather. 

Wirkung und Anwendung: Antisepticum. 

Methylenblausalbe 
wird bei verschiedenen Krankheiten der Kopfhaut empfohlen: 2 g Methylenblau in 15 g 
Wasser geliist, werden mit 30 g wasserfreiem Wollfett verrieben. Es werden noch je 15 g 
Zinkoxyd und Wismutsubnitrat und 12 g Vaseline hinzugegeben. 

RongalitweiB 
ist eine wasserige Losung von 1 Teil Methylenblau und 2 Teilen Rongalit, formaldehyd
sulfoxylsaures Natrium. Die schwach gelb gefarbte Liisung enthalt Leukomethylenblau, 
das durch oxydierende Stoffe wieder in Methylenblau iibergefiihrt wird. 

Anwendung: Als Hautreagenz ZUlli Nachweis der Oxydationen in der Horn
schicht. RongalitweiBpapier dient dem gleichen Zweck. 

Hersteller: W. Mielck, Hamburg, Schwanenapotheke. 

Argochrom 
ist eine Verbindung von Silbernitrat und Methylenblaunitrat. Braunes, in auffallendem 
Licht griinlich schimmerndes Pulver, in Wasser langsam mit tiefblauer Farbe liislich, auch 
liislich in Alkohol und Glycerin. 
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Wirkung und Anwendung: Antisepticum. Bei septischen Prozessen intra. 
venos 0,1. bis 0,2 in 10-20 ccm Wasser, muB filtriert werden. Lokal 20f0ige 
Losungen zu Umschlagen bei eiternden Wunden Furunkel usw. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: In Ampullen mit LosungenO,05: 5 ccm, 0,1: 10 ccm, 

0,2: 20 ccm. 

Phenol. 
Phenol, Phenolum, Benzophenol, Acidum carbolicum, Carbolsaure, C6H50H. 
Phenol ist neben den hoheren homologen Phenolen (Kresolen, Xylenolen u. a.) in den 

zwischen 140 und 2200 siedenden Anteilen des SteinkohIenteeres, dem sogenannten 
"Carbolol", enthalten. Das Carbolol wird mit Natronlauge geschiittelt, wobei die Phenole 
als Phenolate in Losung gehen, wahrend die Kohlenwasserstoffe ungelost bleiben. Durch 
Salzsaure werden die Phenole abgesllhieden. Hier setzt man zunachst nur einen Teil, etwa 
1/6 der zur volligen Abscheidung notigen Salzsaure zu, wodurch zunachst die hoheren Phenole 
abgeschieden werden. Durch Zusatz von weiterer Salzsaure wird das Phenol jetzt abgeschie
den, das durch wiederholte Krystallisation, Zentrifugieren und Destillation gereinigt wird. 
Synthetisch wird Phenol dargestellt, indem Benzol durch konzentrierte Schwefelsaure in 
Benzolsulfonsaure iibergefiihrt wird, deren Kaliumsalz beim Scbmelzen mit Kaliumhydroxyd 
Phenolkalium und Kaliumsulfid gibt. Aus dem Phenolkalium wird das Phenol durch 
Salzsaure abgeschieden und dann gereinigt. 

Reines, synthetisch dargestelltes Phenol bildet farblose, eigenartig riechende Krystalle, 
die liber Schwefelsaure getrocknet, bei 42° schmelzen. Der Dampf ist leicht entziindlich. 
Es lost sich in 12 Teilen Wasser, leicht in Alkohol, Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, 
Glycerin, fetten und atherischen blen, schwer in Petrolather, Benzin, Paraffinol und Vaseline. 
Mit Alkalien bildet das Phenol in Wasser leicht losliche Salze, die Phenolate. Die Carbol
saure des Handels ist nicht immer vollkommen reines Phenol, sondern enthalt oft noch kleine 
Mengen von Kresolen. Es bildet entweder farblose, lange Krystallnadeln oder eine weiBe, 
strahlig krystallinische Masse. An der Luft farbt es sich allmahlich rotlich. Das nicht 
vollkommen reine Phenol erfordert zur Losung etwas mehr Wasser als reines Phenol. Es 
lOst sich in 12-15 Teilen Wasser von 15°. Die Rotung des Phenols bei langerer Aufbewah
rung ist wahrscheinlich auf Bildung kleiner Mengen von Ohinon durch Oxydation zuriick
zufiihren. 

Verfliissigtes Phenol, Phenolum liquefactum, Acidum carbolicum liquefactum, 
fliissige Carbolsaure, 
besteht aus 100 Teilen Phenol und 10 Teilen Wasser. Eine stark lichtbrechende, farblose 
oder nur schwach rotliche, stark ii.tzend wirkende Fliissigkeit. 

Carbolwasser, Aqua carbolisata, Aqua phenolata, 
eine Losung von 11 Teilen Acidum carbolicum liquefactum in 489 Teilen Aqua destillata. 

CarbolOl, Oleum carbolisatum, Oleum phenolatum, 
wird meist durch Losen von 2 Teilen wasserfreiem, geschmolzenem Phenol in 89 Teilen 
Olivenol, Mohnol oder ErdnuBol bereitet. 

Carbolsalbe, Unguentum carbolisatum, Unguentum phenolatum, 
besteht aus 2 Teilen Oarbolsaure und 98 Teilen Schweinefett. Die Salbe darf nicht durch 
einfaches Mischen der Bestandteile hergestellt werden, weil die Gefahr besteht, daB die 
Carbolsaurekrystalle atzend wirken. Es muB das wasserfreie geschmolzene Phenol in dem 
geschmolzenen Salbenkorper gelost und das Ganze dann kalt geriihrt werden. 

Unguentum carbolisatum forti:us, 
besteht aus 10 Teilen Carbolsaure und 90 Teilen Dnguentum paraffini. 

Wirkung: Phenol ist ein Protoplasmagi£t, das in verdiinntem Zustande 
entwicklungshemmend, in groBerer Konzentration abtotend auf Mikro· 
organismen wirkt, das aber doch weniger wirksam ist a.ls andere Antiseptica, 
z. B. Sublimat. Auf die Raut gebracht erzeugt Carbolsaure nach kurzem 
Schmerz Unempfindlichkeit, die sich durch die ganze Tiefe der Raut erstreckt, 
wobei sich ein weiBer Schorf bildet. Schon 50f0ige Losungen verleihen der Raut 
ein weiBes, gegerbtes Aussehen, selbst noch diinnere Losungen konnen in Form 
von Umschlagen, wenn sie lange mit der Raut in Beriihrung bleiben, besonders 
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an den Zehen und Fingern, leich~ eine tiefgehende trockene Gangran liervor
rufen, da.Phen91 tief in die H~.ut eindringt. Auf Wundflachen und Schleim.: 
hauten bildet l?ich ein weiller Atzschorf von gefalltem EiweiB. 

Von der unversehrten Raut und von Wunden wird Phenolleicht resorbiert. 
In groBeQ Mengen vom, Organismus aufgenommen, verursacht es Vergiftungs
erscheinungen, die hauptsachlich das Zentra.lnervensystem betreffen. Die ersten 
Vergiftungszeichen sind Benommenheit, bisweilen von Delirien begleitet, Ohren
sausen, Schwerhorigkeit, allgemeines Dbelbefinden und Erbrechen, groBe Mattig
keit, ' la.hgsamer PuIs, reichliches Schwitzen und SpeichelfluB. GroBe Mengen 
bewirken, sehr rasch mit oder ahne vorausgehendem Rausch Kolla.ps. Der Tod 
erfolgt durch Atmungslahmung. , 

Bei Aufnahme von Phenol in den Organismus kann der Urin griin bis 
dUnkelbraun gefarbt ,sein durch Bildung von Hydrochinonschwefelsaure und 
weiteren Oxydationsprodukten derselben. Anfanglich normal aussehender Urin 
kann beim. Stehen nachdunkeln. Die Starke der UrinHi.rbung laBt kewen 
'SchluB auf den Grad der Vergiftung zu, denn die Farbung hangt nicht von der 
absoluten Menge des aufgenommenen Phenols ab, sondern wieviel oxydiert 
ist, und sie zeigt sich daher weit eher, wenn Phenol von Wundflachen, zu denen 
der Sauerstoff freien Zutritt hat, aufgesaugt wird, als wenn die Aufnahme im. 
Darm stattgefunden hat. Beirn Aufsaugen von Wundflachen aus kann ein 
stark griiner oder griinbrauner Urin gela.ssen werden, ohne daB Vergiftung 
entsteht. VerhaltnismaBig selten beobachtet man Nierenreizung und EiweiB-
ausscheidung. , 

Neben der' Bildung von Hydrochinonschwefelsaure im. Urin erfolgt auch 
Paarung des Phenols mit Schwefelsaure oder mit Glykuronsaure. Bei Unter
suchungen auf Zucker konnen die Glykuronsaureverbindungen positive Zucker
reaktion vortauschen. ' 

In Losungen von Alkohol und Olen verliert Phenol einen groBen Teil seiner 
desinfizierendenWirkung, wahrend diese erhoht wird durch Zusatz von Stoffen, 
die die Loslichkeit vermindern, z. B. Kochsalz und in geringerem Grade Chlor-, 
Brom-, Jodkalium und andere Salze. Almlich wirken Zusatze von Essigsaure, 
Citronensaure und in schwacherem MaBe Borsaure. 

Die aniisthesierende Wirkung des Phenols auch in starkeren Verdiinnungen 
macht das Mittel zu einem wertvollen Antipruriginosum. In konzentrierter 
~?rm als Phenolum liquefactum (Acidum carbolicumliquefactum) wird es als 
Atzmittel gebraucht, zur Desinfektion infizierter Ulcera oder Wunden, zum An
regen von Granula.tionen, zum Xtzen von Warzen, Condylomen, zur Anregung 
des Haarwuchses, bei Alopecia areata, zum' Ausatzen von Furunkeln, ulceriertem 
Lupus usw.;' Da die Atzwirkung der Carbolsaure bei einer intakten Raut nicht 
tief geht, und hier nur zu einer oberflachlichen Schiilung fiihrt, so wird sie .be
llUtzt zur Behandlung von Ephiliden oder kleinerer Naevi, die einzeln mit 
einem diinnen Stabchen betupft werden. ' 

Intramuskular gibt man unter standiger Urinkontrolle 0,01-{),03 g. bei 
Pruritus, Psoriasis, Lichen ruber., ' 
" Car.bolsaure' ~dauch innerlich empfo:iJ.len bei juckenden Hautkranklieiten, 

deren Juckempfindung dadurch vermindert werden soll, ferner bei Pso:riasis 
und he,i Lichen rubei'. GroBte Einzelgab~ 0,1; groB~e Tagesgabe 0,3 g. 

Oarbolimentholspirif!u8. 
Rp. Phenol. liquefacti : . 

Menthol ... " .... 
Spiritus ad ." .. . . 

Gagen Pruritus. 

. 2,0 

. 0,5 
100,0 

Oarbolmenth9lsalbe. 
Rp. Phenol. liquefacti . . 

Menthol. .... ' .. 
Lanolin. 
Vaselin. aa ad . . . , 

Gegen Pruritus. 

0,5 
1,0 

160,0 . 



Phenol. 

Garbolborsaurepuder. 
Rp. Phenoli. . . . . . . . 1,0 

Acid. boric. pulv. . . . 2,0 
Talc. ad . . . . . .. 100,0 

Gegen Pruritus, Urticaria usw. 

Frost8albe. 

Frostsalbe nach ROTHE. 

Rp. Phenol. liquefacti 
Tinct. Jodi 
Acid. tannici aa . 
Ungt. cerei . . . . . . 

Gegen Frostbeulen. 

Lichensalbe nach UNNA. 

495 

1,0 

2,0 
30,0 

Rp. Phenol. liquefacti . . . . . 2,0 
Olei Olivar.. . . . . . . . 20,0 
Ungt. Vaselin. plumbic. ad 100,0 

Gegen Frostbeulen. 

Rp. Phenol. liquefacti . . . 
Hg. bichlorat.. . . . . 
Ungt. Zinci benzoat. ad 

Gegen Lichen ruber. 

4,0 
0,1-0,2 

100,0 

Frostsalbe nach LASSAR. 
Rp. Phenol. liquefacti 0,5 Ghloasmasalbe nach JOSEPH. 

Adipis Lanae . . 10,0 Rp. Phenol. liquefacti 
Ungt. Plumbi. . 10,0 Acid. tannic. aa 
Olei Olivarum . .5,0 Tinct. Jodi. 
Olei Lavandulae . 0,25 Vaselini ad . . . 

Gcgen ]i'rostbeulen. Gegen Pigmentierung. 

Innerlich gibt man Carbolsaure in folgenden Verordnungen: 
Garbolpillen nach KApOSI. Garbolpillen. 

0,25 
1,0 

10,0 

Rp. Phenol. liquefacti . . . . . 1,0 
Extract. et Succ. Liquirit. 

Rp. Phenoli puri 5,0 

q. s. f. pi!. Nr. 100. 
5-10 Pillen tii.glich. Jcdc Pille enthalt 

0,01 Acid. carbo!. 

Ungt. Glycerini . . . 10,0 
Rhizom. Calami. . . 5,0 
Radicis Althaeae q. s. 
M. f. pilul. Nr. 200. 

Taglich 4mal cine, spii.ter 2-3 Pillcn. 
Jede Pille enthii.lt 0,025 Carbolsii.urc. 

p-Monochlorphenol, Phenolum parachloratum, Monochlorphcnolum (para), 
CsH4CI(OH) [1,4]. 

Farblose Krystalle von schwach eigenartigem Gcruch, in 60-70 Teilen kaltem Wasser 
liislich, lcichter in glycerinhaltigem Wasser. 

Wirkung und Anwendung: Antisepticum, 1-2%ige Salbe bei Erysipel. 
Ferner als 5-20%ige Losung zum Atzen tuberkuloser Geschwiire der Schleim
haute. 

Trichlorphcnol, Phcnolum trichloratum, Omal, Cs~CI30H[2, 4, 6, 1], 
wird dargesteIIt durch ]<;inwirkung von Chlor auf Phenol in wii.sseriger Liisung. Farblose, 
sehr feine, lange Nadeln von scharfem Geruch, Schmelzpunkt 68°, leicht liislich in Alkohol 
und Ather, auch in Glyccrin liislich, in Wasser hingegen kaum liislich. 

Wirkung und Anwendung: Als Antisepticum in Pulverform wie Jodoform 
aufgestreut. In wasseriger Losung 1-5% ig, mit Glycerinzusatz zu Waschungen. 
In 5%iger Glycerinlosung zum Einpinseln gegen Erysipel. 

Her8teller: Chemische Fabrik yon Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Chlorophenolpasta (gegen Lupus) 
besteht aus Lanolin, Vaselin, Amylum Tritici und Parachlorphcnol zu glcichen Teilen. 

Tribromphenol, Phenolum tribomatum, Bromol, CSH2Br3' OH[2, 4, 6, 1], 
wird dargestellt, indem in eine wii.sserige Liisung von Phenol cine wii.sserige Bromliisung 
unter Umriihren eingegossen wird. Die Mischung wird, wenn sie durch iibcrschiissiges 
Brom gelblich gefarbt erscheint, durch Natriumsulfitliisung entfarbt. Der entstehende 
weiJ3c Niederschlag wird gewaschen und aus verdiinntem Alkohol umkrystallisiert. Farb
loses, krystaIIinisches Pulver oder seidenglanzende Krystalle von zusammenziehendem 
Geschmack und eigentiimlichem Geruch. In Wasser so gut wie unliislich, leicht liislich in 
Alkohol, Chloroform, Ather, Glycerin sowie in ii.therischen und in fetten Olen. Schmelz
punkt 95°. 

Wirkung und Anwendung: Atzend wirkendes Antiseptieum. Unvermischt 
odermitTalkum gemischt als Salben oder in oliger Losung zur Wundbehandlung. 

Her8teller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
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Pyotropin, Pyotren, 
ist eine Anreibung von Calo. oarbonio. mit Phenol und KaIiumphenolat in wasseriger Losung. 
Pyotropinsalbe enthalt noch Acidum salioylioum und Natrium salicylioum aa, Glycerin, 
Walrat und Zuoker. . 

Wirkung und Anwendung: Einpinselung mit 2 verschiedenen Pyotropin
lOsuilgen (Originalpraparate) und Bedecken mit Pyotropinsalbe. Wechsel des 
Verbandes alle 3-4 Tage. Luftdichte Abdeckl~ng des Yerbandes mit Pfm.ster 
erforderlich, also nur fiir. kleinere Herde geeignet. Bei Lupus,. Lepra. 

Hersteller: Pyotropinwerke, Markold & Kemper, Hamburg. 

Extatol, 
eine Misohung von Phenol, Kalium oaustioum und anderen Atzmitteln, sowie Salioylsaure, 
Glycerin und Milohzuoker. 

Wirkung und Anwendung: Atzmittel zur Entfernung von Tatowierungen. 
Mit besonderen Nadeln wird der Atzstoff in die Tatowierungen gebracht. Durch 
eine besondere Salbe wird der "Atzerfolg noch weiter bis zur Entfernung allen 
Farbstoffes gesteigert. Auch zur Entfernung von kleineren Naevi. 

Hersteller: Lupusan G. m. b. "R., Altona. 

Pikrinsam:e, Acidum pierini cum , Acidum picronitricum, Trinitrophenol, 
CsR2(N02)30R[2, 4, 6, 1], 
wird dargestellt durch Nitrieren von Phenol. Hellgelbe Prismen oder'Blattohen, die sehr 
bitter sohmecken. Reine Pikrinsaure ist geruchlos. Die Handelspraparate rieohen oft 
sohwaoh naoh Nitrobenzol. Schmelzpuukt 122,5°. Bei vorsiohtigem Erhitzen sublimiert 
sie, bei rasohem verpufft sie. 1 Teilliist sich in etwa 90 Teilen kaltem Wasser. Pikrinsaure 
ist auch loslich in Alkohol, Ather, Benzol und Chloroform. Die wasserige Losung ist gelb 
gefarbt und rotet Laokmuspapier. Sie farbt Seide und Wolle gelb, nioht aber Baumwolle. 
Die wasserige Losung fMlt EiweiB. Pikrinsaure gibt mit Metallhydroxyden oder Carbonaten 
Salze, Pikrate ouer Pikrinate. Die Salze der Pikrinsaure explodieren leichter als die freie 
Saure. Pikrinsaure gehort zu den Sprengstoffen und unterliegt auoh den diesbeziiglichen 
Gesetzen. 

Wirkung: Pikrinsaure hat die Wirkungen des Phenols, die etwas abgeandert 
sind durch den Eintritt der Nitrogruppe. Bei Vergiftungen werden Raut und 
-Sklera gelb, eine Farbung, die nicht durch Gallenfarbstoff, sondern durch un
veranderte Pikrinsaure hervorgerufen wird. 

Anwendung: AuBerlich in wasseriger Losung als Desinfiziens und Adstringens. 
Bei Verbrennungen solI eine 1 %ige Losung als Umschlag oder als lokales Bad 
schmerzstillend wirken. Bei Ekzemen (nassenden) solI eine schnelle Austrocknung 
und Epidermisierung eintreten und der J uckreiz gelindert werden. Bei Ver
wendung von starkeren Pikrinsaure16sungen und bei ausgedehnteren Ver
brennungen ist auBerste Vorsicht am Platz. 

Kresole. 
Ais Kresole bezeiohnet man die drei Methylphenole, ortho-, meta- und para-Methyl

phenol CSH 4(CHs)OH, die im Steinkohlenteer enthalten sind. Die· hieraus gewonnenen 
Kresole lassen sioh nioht vollstandig voneinander trennen, synthetisoh kann man jedoch 
jedes der drei Kresole rein darstellen. 

Rohes Kresol, Cresolum crudum, 
ist ein Gemisch von m- und p-Kresol mit kleinen Mengen von anderen Phenolen und Kohlen-
wasserstoffen. . . ". 

Die Bezeiohnung "Rokes Kresol" ist eigentlioh nicht riohtig, da das Praparat die beiden 
oben genannten Kresole in reinem Zustande enthiUt. Das eigentliche Rohkresol ist die 
sogenannte "roke Oarbolsaure" des Handels, die kaum nooh Phenole enthalt, sondern Kresole, 
hohere Phenole und Kohlenwasserstoffe. Sie wird bei der Herstellung des Phenols aus dem 
Steinkohlenteer als Nebenprodukt gewonnen.. . 

Zur Herstellung des rohen Kresols wird rohe Carbolsaure mit Natronlauge behandelt, 
-wobei ein Teil der Kohlenwasserstoffe ungelost bleibt .. Die Los1ll).g de~ Natriumsalze der 
Kresole und iibrigen Phenole wird mit Sauren versetzt, und das daduroh abgesohiedene 
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Kresolgemisch wird der fraktionierten Destillation unterworfen. Die von 199-204° iiber
gehenden Anteile sind das rohe Kresol des Arzneibuches. 

Das frisch destillierte Kre80l iet eine olige, farblose, stark lichtbrechende Fliissigkeit 
von nicht unangenehmem, an Phenol erinnerndem Geruch. Es farbt sich bei der Auf
bewahrung durch Licht und den Sauerstoff der Luft allmti.hlich dunkler. Es kommt daher 
meist gelblich bis braun gefarbt in den Handel. Es lOst sich in der 50-100fachen Menge 
Wasser meist mit Triibung, da das Kresol hii.ufig noch Kohlenwasserstoffe enthalt. Kresol 
wird noch leichter in Wasser IOslich, wenn man sich erst ein Gemisch a1l8 1 Teil Kresol 
und 4 Teilen Weingeist herstellt und dieses dann weiter mit Wasser verdiinnt. In Alkohol 
~nd Ather lost es sich leicht und kIar auf. 

In seinen chemischen Eigenschaften ist das Kresol dem Phenol sehr ahnlich. Auch die 
Atzwirkung auf die Raut ist ahnlich, nur schwa.cher als die des Phenols. 

Wirkung und Anwendung: Antisepticum, meist in Form von Kresolseifen-
Wsung, s. unten. . 

Kresolwasser, Aqua cresolica, 
wird nach dem Arzneibuch a1l8 1 Teil Kresolseifenlosung mit 9 TeHen Waser hergestellt, 
heiBt daher richtiger Kresolseifenwasser. Mit destilliertem Wasser hergestelltes Kresol
seifenwasser ist hellgelb und Idar, mit gewohnlichem Wasser zubereitet ist es etwas triibe 
und dunkler gefarbt, 

Trikresol 
ist ein Gemisch von 0', m- und p·Kresol, das aus der "rohen' Carbolsaure" (s. 0.) gewonnen 
wird. Eine farblose Fliissigkeit, die sich bei Aufbewahrung am Licht allmahlich gelb 
farbt. Geruch phenol- und kreosotti.hnlich. Es lost sich in etwa 50 Teilen Wasser Idar auf, 
loslich auch in Alkohol, Ather und fetten Olen. 

Wirkung und Anwe'ndung: 1/2 bis l%ig zu Desiniektionszwecken. Als 
5Oo/J,ge Losung in' Alkohol bei Alopecia. areata. Die erkrankte Stelle wird 
zunachst mit BeIiZin gereinlgt, dann mit der 50%igen Kresollosung ein
gerieben. Die behandelte Stelle 'wird zunachst weiB, dann hyperamisch. Es 
kommt zu einer Borkenbildung. Nach AbstoBung derselben wird die Prozedur 
wiederholt. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

KresolseifenlOsung, Liquor Cresoli saponatus. 
Ein Desinfektionsmittel, das die Haut weniger angreift als die friiher verwendeten 

CarbolsaurelOsungen. AuBerdem hat sie den Vorteil, daB sie in jedem Verhti.ltnis mit Wasser 
mischbar ist. Sie wird hergestellt aus einer mit Hilfe von Alkohol frisch hergestellten Leinol
Kaliseife, die mit der gleichen Gewichtsmenge rohem Kresol vermischt wird. Sie ist eine 
mehr oder weniger gelb bis rotbraun gefarbte, syrupartige Fliissigkeit von durchdringendem 
Kresolgeruch, die auf Lackmus alkalisch reagiert und mit Wasser, Glycerin, Alkohol und 
Benzin klar mischbar sein solI. Mit Brunnenwasser gibt KresolseifenlOsung eine etwas 
triibe Mischung durch Bildung von Kalkseifen. 

Wirkung und Anwendung: Zu desinfizierenden Waschungen 1 EBloffel auf 
1 Liter Wasser. 

Kreolin 
ist ein Desinfektionsmittel, in dem Teerole mit verhti.ltnismti.Big geringem Gehalt an Kresolen 
durch geeignete Rilfsmittel derart in Losung gebracht sind, daB die Losung beirn Ver
diinnen mit Wasser eine Emulsion gibt. Man verwendet zu diesem Zweck entweder Harz
seifen, oder man behandelt die Teerole bzw. Kresole mit konzentrierter Schwefelsa.ure. 

Wirkung und Anwendung: Als Desinfektionsmittel zu desiniizierenden 
Waschungen und Verbanden 1/2-2%ig, bei Pyodermien, ebenso auch lO%ige 
Zinksalbe. 2%ige Kreolinlosung in Olivenol bei Kratze und Pediculi pubis. 

Rp. Acidi salicy!. 
Creolini aa . 1,0 
Zinci oxydat. 3,0 
Vaselin.. . . 20,0 
Lanolin. . . . . . . . . . 10,0 

Zur Ekzembehandlung nach NEUDORFER. 

Uberfettete Kreolinseifen verwendet ma.n bei Dermatomykosen. 
Randbuch der Raut· u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 32 
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Solveol. 
.Ahnlich wie durch Seifen laBt sich Kresol auch durch Salze gewisser organischer Sauren 

wasserliislich machen. Solveol ist ein Gemisch von Kresolen mit einer konzentrierten 
Liisung von kresotinsaurem Natrium C6H a(CHa)(OH)COONa. Der Gehalt an Kresolen 
betragt etwa 25%. Klare braune Fliissigkeit mit Wasser klar mischbar, neutral. 

Wirkung und Anwendung: Desinfektionsmittel; zur Behandlung von 
Furunkeln und Trichophytie rein oder als 3-50J0ige Salbe. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP zu 100, 500 und 1000 g. 

Kresamin, 
eine' Mischung aus gleichen Teilen Trikresol und Athylendiamin. Farblose, wasserhelle 
Fliissigkeit von phenolahnlichem Geruch, die nach einigem Stehen an der Luft eine hell
gelbe Farbe annimmt und mit 2 Teilen Wasser mischbar ist. 

Wirkung und Anwendung: Starkes, ungiftiges und wenig reizendes Anti
septicum. Umschlage 1 : 4000 oder 5-lO%ige Salben bei Pyodermien, Ulcus 
cruris, Lupus vulgaris usw. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

Grotan, 
,komplexe Verbindung des Parachlormetakresols mit dem Natriumsalz desselben. Festes, 
geruchloses, nicht hygroskopisches Praparat in Tabletten zu 1,0. 

Wirkung und Anwendung: In O,5-20J0iger Lasung als verhaltnismaBig un
giftiges und wirksames Desinfektionsmittel. 

Hersteller: SchUlke & Mayr, Hamburg. 

Sagrotan, 
Liisung rnolekularer Mengen von p·Chlor·m-Kresol und sym. Chlorxylenol in Seife. Hell
gelbe, in Wasser und Alkohol 16s1iche Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwend7mg: Als Antisepticum bei infektiosen Hautkrankheiten 
0,5-5%ige Losung. 

Hersteller: Wie oben. 

Kreosot uud Guajacol. 
Kreosot, Kreosotum, Buchenholzteerkreosot, 

wird in ahnlicher Weise aus dem Schweriil des Buchenholzteerdestillats gewonnen wie 
die Phenole aus dem betreffenden Anteil der Steinkohlenteerdestillation. Auch hier wird 
mit Natronlauge ausgeschiittelt, und die so gelosten Phenole werden durch Saurcn wieder 
abgeschieden. Durch Waschen mit sehr verdiinnter Natronlauge wird es von organischen 
Sauren und von kleinen Mengen Phenol befreit und dann destilliert, wobei die zwischen 
200 und 220° iibergehenden·Anteile fiir sich aufgefangen werden. 

Kreosot ist ein Gemisch von Phenolen und Monomethyldthern zweiwertiger Phenole. 
Die Hauptbestandteile sind Guajakol CeH 4(OCHa)OH [1,2] und Kresol C6H a(CHa)(OCHa)OH 
[1, 3, 4], die zusammen etwa 50-60% des Kreosots ausmachen. Daneben sind vorhanden 
Methylkreosol, Kresole und Xylenole. 

Als Steinkohlet!teerkreo8ot bezeichnet man ein analoges aus dem Steinkohlenteer 
gewonnenes Phenolgemisch. Das englische K1·e08ot wird aus Fichtenholzteer gewonnen, 
enthiilt nur sehr wenig Guajakol und Kreosol, besteht in der Hauptmenge aus Phenol, 
Kresolen, Xylenolen und ist damit dem Steinkohlenteerkreosot ahnlich. 

Kreo8ot ist eine klare, schwach gelbliche, stark lichtbrechende, olige Fliissigkeit von 
rauchartig durchdringendem Geruch und brennendem Geschmack. Von Licht wird es nicht 
beeinfluBt. Es siedet griiBtenteils zwischen 200 und 220° und erstarrt noch nicht bei - 20°. 
Leicht liislich ist es in Ather, Alkohol und Schwefelkohlenstoff. In Wasser ist es sehr 
schwer liislich. 

Sowohl hinsichtlich der iirtlichen wie der Allgemeinwirkung verhalt sich Kreosot sehr 
ahnlich wie Karbolsaure. Es wirkt vielleicht etwas starker antiseptisch als diese, dagegen 
aber weniger atzend und weniger giftig. Es wird mit groBer Leichtigkeit sowohl von der 
Haut wie von den Schleimhauten aus aufgenommen. Nach Kreosoteinspritzungen unter 
die Haut nimmt die Atmungsluft einen aromatischen Geruch an. Ausgeschieden aus dem 
Kiirper wird es durch die Nieren als gepaarte Schwefelsauren, die oxydiert werden und dem 
Urin eine dunkle F8Tbe geben. 
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Wirkung und Anwendung: Innerlich als Darmdesinfiziens bei Urticaria und 
anderen Erkrankungen, bei denen abnorme Garungsvorgange im Darm anzu
nehmen sind. Man gibt es in Kapseln oder in Pillen. GroBte Tagesgabe 1,5, 
groBte Einzelgabe 0,5 g. 

Kreosotpillen, Pilulae Kreosoti, 
werden hergestellt, indem das Kreosot mit Glycerin emulgiert und die Mischung mit SiiBholz
pulver angestoBen wird. (Kreosot 5,0, Glycerin 0,5, SiiBholzpulver 9,5 zu 100 Pillen. Jede 
Pille enthalt 0,05 Kreosot.) 

Auf3erlich wirkt Kreosot adstringierend, desinfizierend und schmerzstillend. 
Man setzt es daher in 5-10% zu atzenden Salben wie Pyrogallussalben, 
Kos:l\iEsche Paste usw. zu. Ebenso wird es auch bei den hoher prozentigen 
Salicylsaurepflastern zugesetzt: 

Guajacol, Guajacolum, BrenzkatechinmonomethyHither, CsH4(OCHa)OH[1, 2], 
ist im Buchenholzteerkreosot enthalten und wird sowohl aus diesem gewonnen, als auch 
synthetisch dargestellt. Guajakol und seine Verbindungenfinden hauptsachlich zur inneren 
Behandlung der Tuberkulose Verwendung. Ihre Verwendung solI als ein Gebiet der 
inneren Medizin hier nicht erprtelt werden. Zu rein dermatologischen Zwecken werden 
gebraucht: 

Euguform, 
ein teilweise acetyliertes Methylendiguajacol, wird dargestellt durch Einwirkung von 
Formaldehyd auf Guajacol und nachfolgende Acetylierung. Feines, weiBes, fast geruchloses 
Pulver, unloslich in Wasser, lOslich in Aceton. 

Euguform solubile 
ist eine 50%ige Losung -von Euguform in Aceton. 
- Wirkung und Anwendung: Schmerzlindernd, reizstillend, entziindungswidrig 

bei Lupus vulgaris, Bubonen, Furunkeln, Brandwunden, Unterschenkel
geschwiiren. Als Streupulver oder als 5-1O%ige Salbe. 

Hersteller: Chemische Fabrik Dr. Hillringhaus und Dr. Heilmann A.G., 
Giistrow i. M. 

Handelsform: Ais lO%ige Salbe in Tuben zu 5 und 20 g. 

Hexamekol, eine Verbindung von Guajacol mit Hexamethylentetramin, 
(CH2)sN4[CsH4(OCHa)OH]a, 
wird nach einem Patentverfahren durch Einwirkung von Hcxamethylentetramin auf 
Guajacol oder von Formaldehyd auf eine ammoniakalische Losung von Guajacol her
gestellt. WeiBes, feinkrystallinisches Pulver nach Guajacol riechend. Durch wenig Wasser 
wird es unter Abscheidung von Guajacol in oligen Tropfen zerlegt. Es lOst sich aber in 
25 Teilen 'Vasser klar auf. In Weingeist und Chloroform ist es leicht lOslich. Es ent
halt 65% Guajacol. 

Wirkung und Anwendung: Ais Salbe hei juckenden Hautleiden. 
Hersteller: F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Berlin. 

Thymol. 
Thymol, Thymolum, Methylisopropylpbenol, Thymolcampber, 

C6Ha(CHa) (CaH7)OH[1, 4, 3], 
ist in den atherischen Olen der Krauter von Thymus serpyllum L., Thymus vulgaris L., 
Satureja thymbra, den Samen von Ptychotis ajowan, Monarda punctata und den Friichten 
von Schinus molle enthalten. Es wird heute meist aus dem Ajowaniil, seltener aus dem 
Thymianol gewonnen. Von dem 01 werden zunachst die bis 2000 iibergehenden Anteile 
abdestilliert. Der Riickstand wird mit Natronlauge ausgeschiittet, die mit dem Thymol 
Thymolnatrium bildet. Aus der T"osung wird das Thymol durch Salzsaure abgeschieden. 
Es ist zunachst eine olige Fliissigkeit, die nach Reinigung durch Destillation krystallinisch 
erstarrt. Durch Umkrystallisieren aus verdiinntem Alkohol oder aus Ather erhalt man 
die wohlausgebildeten, groBen, farblosen, bekannten Krystalle. von thymi anii hnlichem, 
nicht unangenehmem Geruch und gewiirzhaftem, brennendem Geschmack. Schmelzpunkt 

32* 
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50-52°. Schon bei gewohnlicher Temperatur verfluchtigt es sich nicht unerheblich, ver
dampft betrachtlich bei 100°. Mit Wasserdampfen destilliert es leicht uber. Ein Thymol
krystall sinkt in Wasser von gewohnlicher Temperatur unter, geschmolzenes Thymol 
schwimmt auf Wasser. 

Es lOst sich wenig im Wasser; 100 g Wasser losen bei 15° etwa 0,075 g, bei 25° etwa 
0,098 g. Leichtloslich ist es dagegen in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol, atherischen 
und fetten Olen, Eisessig. Die wasserigen und alkoholischen Losungen sind neutral. In 
Natronlauge ist es unter Bildung von Thymolnatrium lOslich. 

Wirkung: Obwohl zu den Phenolen gehorend, ist es viel weniger giftig als 
Carbolsaure, wahrscheinlich weil es schwerer lOslich und nicht leicht resorbierbar 
ist. Es hat auch keine augenfalligen Einwirkungen auf die unversehrte Haut. 
Auf der Schleimhaut erzeugt es keine tieferen Atzungen, sondern nur ober
flachliche AbstoBung des Epithels. 

Die keimtotende Wirkung des Thymols steht der Carbolsaure und den 
Kresole nicht nach, iibertrifft diese sogar in mancher Hinsicht. Losung 1: 4000 
hebt das Wachstum der Milzbrandbacillen, 1 : 3000 das der Eiterkokken auf. 
Verwendung findet es hauptsachlich seiner keimtotenden und juckstillenden 
Wirkung wegen. 

Bei ortlicher Anwendung kann es bei empfindlichen Personen Ekzeme ver
ursachen. Bei innerlicher Darreichung groBerer Mengen kann der Urin sich 
dunkel farben. Die Ausscheidung crfolgt als Thymolschwefelsaure und Thymol
glykuronsaure. 

Der Thymolgeruch solI Fliegen anziehen. Darauf ware bei Verwendung als 
juckstillendes Mittel bei Kindern im Sommer zu achten (FURST). 

Anwendung: Zur Nachbehandlung bei parasitaren Hautleiden 0,25--0,5 bis 
2,0%ig in Salben, Spiritus und Glycerin. In gleicher Weise wird es auch als 
juckstillendes Mittel bei chronischem Ekzem, Prurigo, Pruritus usw. ver
wendet. Ais Antisepticum dient os zur Herstellung von Mundwassern, die 
kein Salol. enthalti:m diirfen, da sich sonst eine olige, dunkelgefarbte Masse 
absetzt. Bei seborrhoischen Erkrankungen wird es Kopfwassern 0,25--O,5%ig 
zugesetzt. 

Die juckstillende Wirkung versucht man durch Zusatz von Citronensaure 
zu erhohen: 

Rp. Thymol. 
Acid. citric. aa 
Spirit. dilut. ad 

1,0 
100,0 

Bei Lepra verwendet man zur Einspritzung in den Muskel eine lO%ige 
Losung in Oleum Jecor. aselli jeden 4. Tag 4 ccm. 

Thymulsion, 
eine Emulsion mit 1 % Thymol. 

Wirkung und Anwendung: Bei Lepra intravenos von 0,2--0,8 ccm steigend 
jeden 4. Tag. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP zu 12 ccm. 

Lavasteril, 
sind synthetisch hergestellte gechlorte Thymole und Kresole. Durch Einfiihrung des 
Chloratoms soIl die Giftigkeit der Grundverbindungen herabgesetzt und die Desinfektions
kraft erhoht werden. Bernsteinfarbene Flussigkeit. In gebrauchlicher Verdunnung fast 
farblos. 

Wirkung und Anwendung: Ungiftiges Desinfektionsmittel fUr Ulcus cruris, 
Furunkel usw. als feuchte Verbande 1: 1000-500. 

Hersteller: Lavasteril-Vertrieb, GreB & Co. Miinchen. 
Handelsform: OP Flaschen mit 30, 50, 100 und 1000 g. 
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Cantharidin. 
Candaridin ist in den sogenannten "Spanischen Fliegen", Cantharides, enthalten. 

Die BezeichnWIg "Fliege" ist falsch, es handelt sich um eine Kaferart Lytta 'l!csicatoria, 
Fabricius, die im groBten Teil des wii.rmeren Europas, besonders in Sudeuropa, Mittel
europa, SudruBland und Ungarn vorkommt. Der Kafer wird in den Monaten Mai bis 
Juni auf bestimmten Bii.umen und Strii.uchern gesammelt WId zwar in fruhen Morgen
stunden durch Abschutteln auf ausgebreitete Tucher. Die Tiere werden dann durch Ather, 
Chloroform oder Benzin getotet, zunii.chst an der Sonne bei einer 400 nicht ubersteigen
den Temperatur und zuletzt uber Atzkalk getrocknet. Die Handelsware kommt haupt
sachlich aus dem ~:udlichen RuBland, Rumii.nien, Polen, Sizilien, Spanien WId Ungarn. In 
Deutschland WId Osterreich wird nur strichweise gesammelt. 

Die Kafer sind etwa 1,5-2,5 em lang, von oben gesehen metallisch smaragdgrun oder 
goldgriin-glanzend, in der Wii.rme blau schillernd. 

Die Canthariden enthalten etwa 0,5-1 % Cantharidin, CloH1204, teils frei, teils an Alkali 
gebunden, etwa 12% eines butterartigen Fettes, Harz, Farbstoffe. Der Gehalt an Asche 
betragt etwa 6%. Die Canthariden werden meistens in gepulvertem Zustande verwendet. 
Das Pulvern muB wegen der heftig reizenden Wirkung der Canthariden mit der grofJten 
Vorsicht geschehen. Mund, Nase WId Augen des Arbeiters sind mit doppelter Gaze, feuchtem 
Schwamm oder Tuch oder einer Gasmaske vor dem Cantharidenstaub zu schutzen, ebenso 
die Hande durch Handschuhe. . 

Cantharidin, Cantharidinum, Cantharidencampher, ClOH120 4, 

wird dargestellt, indem man gepulverte Canthariden mit einer Mischung aus konzentrierter 
Schwefelsaure und Essigather zwei Tage lang stehen laBt. Dann wird Bariumcarbonat 
zugegeben, das Gemisch in einen Extraktionsapparat gebracht und in diesem mit Essig
ather erschopft. Von dem Auszug wird der Essigather abdestilliert. Den Ruckstand laBt 
man mehrere Tage stehen, damit das Cantharidin auskrystallisieren kann, dann wird er 
mit Petrolather ubergossen WId erwii.rmt, um die fettigen Bestandteile zu losen. Die 
LOSWIg wird abfiltriert, das Cantharidin mit Petrolii.ther gewaschen und aus Alkohol um
krystallisiert. Wenn das Produkt von einer ganz besonderen Reinheit sein soIl, wird es 
nochmals WIter Zusatz von Tierkohle aus Essigather umkrystallisiert. 

Cantharidin, aus Essigather krystallisiert, bildet farblose, glii.nzende, geruehlose Sii.ulen 
oder Blii.ttchen. Sehmelzpunkt 205°. Es ist bei gewohnlicher Temperatur wenig fluehtig, 
beginnt aber bei etwa 100° zu sublimieren (weiBe Nadeln). Cantharidin lost sieh in 
30000 Teilen kaltem oder 15000 siedendem Wasser. In sii.urehaltigem Wasser ist es reich
licher loslich. Es lost sieh ferner in 3300 Teilen 90%igem Alkohol, in 1650 Teilen 
Sehwefelkohlenstoff, in 560 Teilen Ather, 65 Teilen Chloroform, 40 Teilen Aeeton. Reiehlieh 
lOst es sieh in Eisessig, konzentrierter Sehwefelsaure, in fetten Olen, Wachs und Harz. 

Das Cantharidin ist das Anhydrid einer zweibasisehen Sii.ure, der Cantharidinsaure 
CsH120(COOH)2' die nicht bestandig ist und bei der AbscheidWIg aus ihren Salzen sofort 
wieder das Anhydrid gibt. . ._ 

Es ist eine sehr intensiv wirkende Substanz, schon 1/10 mg in Ol gelOst erzeugtBlasen. Die 
HautentzundWIg entwiekelt sieh nur langsam WIter mii.Bigen Schmerzen. Da es sich urn 
eine wenig fluchtige Substanz handelt, so hat es nur eine oberflii.chliche WirkWIg. Kommen 
pulverisierte Canthariden mit der Haut in BeruhrWIg, die der Epidermis beraubt ist,_ so 
gibt es eine sehr starke Entzllndung, N ekrose WId langdauernde Eiterung. Bei ausgedehnterer 
AnwendWIg von Cantharidenprii.paraten kommt es zu einer Aufsaugung von Cantharidin, 
aber in so geringen Mengen, daB es zunii.ehst keine Allgemeinwirkung entfaltet. Erst bei
reichlicher Ausscheidung durch die Nieren kann es zu hii.ufiger, schmerzhafter Urinent-
leerung kommen. -

Bei groBerer Zufuhrung von Cantharidin entsteht akute Nierenentzundung, starke 
Albuminurie WId Hii.maturie. Da die ErkrankWIg des Harnapparates zu Reizzustii.nden 
fuhrt, die sich in schmerzhaften Erektionen und gesteigertem Geschlechtstrieb ii.uBcrn, so 
sind die Canthariden in den falschen Ruf eines Aphrodisiakums gekommen. 

Kommt Cantharidin auf SchleinIhii.ute, z. B. in den Darm, so entstehen auBerordentlich 
sturmische EntzundWIgserscheinWIgen mit ausgedehnten Blasenbildungen im ganzen Ver
dauungskana1. Bei sehr starken inneren VergiftWIgen kommt es zu Erbrechen, Durch
fii.llen, Dyspnoe, bisweilen Delirien und Krii.mpfen, wobei unter gewohnlichen Kollaps
erscheinWIgen der Tod erfolgen kann. 

SpanischfliegenOl, Oleum cantharidatum, Oleum Cantharidis. 
3 Teile gepulverte Canthariden werden in einer verschlossenen Flasche WIter Ofterem 

Umschutteln 10 StWIden lang im Wasserbad mit 10 Teilen ErdnuBol digeriert. Nach 
Abpressen und lii.ngerem Absetzenlassen wird filtriert. Ein griingelbes 01. 
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CantharidinOl, Oleum Cantharidini, 
diirfte im allgemeinen zweckmaBiger sein als obiges 01: Cantharidinum pulv. 1,5, Aceton 
40,0 werden irn Wasserbade in einem lose verschlossenen Glaskolben gelost und dann all
mahlich auf 50° erwarmtes Sesamol oder Arachisol bis 1000,0 zugegeben. 

CantharidinOl nach UNNA, Oleum Cantharidini UNNA. 
EineLosung von 0,05 Cantharidin in 0,5 Chloroform wird mit 100 g Mandelo1 versetzt 

und auf.dem Wasserbade solange erwarmt, bis das Chloroform verdunstet ist. 

SpaniscW'liegentinktur, Tinctura Cantharidum, 
wird hergestellt aus grob gepulverten Canthariden und Azeton 1 : 10 unter Zusatz von 
0,1 Weinsaure. 

Spanischfliegensalbe, Unguentum Cantharidum (cantharidatum), 
wird hergestellt aus 3 Teilen Oleum cantharidatum und 2 Teilen gelbem Wachs. Nach 
UNNA: 01. Cantharidini (1/2%0) 10,0, Lanolin 90,0. 

Wirkung und Anwendung·: Canthariden werden in Form von Salben, 
Pflastern und in Kollodium hauptsachlich zu Hautreizungen verwendet. Man 
sucht hierbei Blasen zu ziehen als Zeichen einer tatsachlichen Wirkung. In der 
Dermatologie finden Cantharidenpraparate fast nur Anwendung als Mittel zur 
Anregung des Haarwuchses. Man setzt zu Haarwassern 1-5% Tinctura 
Cantharidum zu. Bei Alopecia areata verwendet man nach EWHHOFF: 

Cantha;ridenbrillantine nach EWHHOFF. 

Rp. Olei Ricini . . . . . . . . 50,0 
Tinct. Cantharid. . . . . . 5,0 

Cantharidenhaa;rol nach EWHHOFF. 

Rp. Cantharidin. .. . 0,05-D,1 
Olei Amygd. . . 100,0 

Cantharidenhaarspiritus nach 
Rp. Tinct. Cantharid. 

Tinct. Chin. compo 
Mixt. oleos. bals. aa 
01. Ricini ..... 
Spiritus ad . . . . . 

Cantharidenpomade EWHHOFF. 

Rp. Tinct. Cantharid. 10,0 
Lanolini . . . . . . . . . 20,0 
Vaselini ....... 30,0 

EWHHOFF. 

. 15,0 
5,0 

250,0 

Anhangsweise solI hier noch ein anderes hautreizendes Mittel erwahnt 
werden, die 

Tinctura Capsici, Spanischpfeffertinktur, 
die aus 1 Teil grob gepulvertem Spanischem Pfeffer und 10 Teilen Alkohol hergestellt wird. 
Der Spanische Pfeffer, Cayennepfeffer, Paprika stammt von Capsicum anuum L. mit auf
rechten Friichten und von Oapsicum longum D. O. mit langlichen, hangenden Friichten. 
Vielfach werden beide Pflanzen auch als eine Art Capsicum anuum L. aufgefaBt. Heiniisch 
im tropischen Amerika, kultiviert auch im siidlichen Europa. Als Spanischer Pfeffer 
werden die getrockneten, reifen Friichte bezeichnet. Diese wechseln sehr in GroBe, Form 
und Farbe, sind fast geruchlos, aber von sehr scharfem und brennendem Geschmack und 
entwickeln schon beirn Beriihren einen sehr scharfen, heftig zum Niesen reizenden Staub. 
Durch Altern werden die frisch feuerroten, gelbroten oder gel ben Friichte braun bis schwarz. 
Der Spanische Pfeffer enthalt das krystallinische, blasenziehende Oapsicin und ein braun
rotes, sehr scharf schmeckendes 01, das Oapsicol, das moglicherweise keine reine Substanz 
darstellt. 

Wirkung und Anwendung: Als hautreizender, haarwuchsf6rdernder Zusatz 
IO-20%ig zu Kopfwassern. 

Resorcin. 
Resorcin, Resorcinum, Meta-Dioxybenzol C6H4(OHMI,3], 

wird dargestellt durch Schmelzen von benzol-m-disulfonsaurem Natrium mit Natrium
hydrC?xyd. Das Schmelzprodukt wird in Wasser gelost, mit Salzsaure versetzt, die Losung 
mit Ather ausgezogen, der das Resorcin aufnimmt. Es wird weiter gereinigt, entweder 
durch Sublimation oder durch Umkrystallisieren aus Benzol. Farblose Krystalle, sich all
mahlich rotlich farbend, besonders wenn sie nicht ganz trocken sind. Schmelzpunkt 110 bis 
III o• Es hat einen schwachen, eigenartigen Geruch, schmeckt siiBlich und kratzend. Los
lich in 1 Teil Wasser, 1 Teil Alkohol, leicht in Ather und Glycerin, schwer in Chloroform,. 
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Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier nicht 
oder nur sehr. schwach. . . 

Resorcin hat eine ahnliche Wirkung wie das Phenol. Durch die Haut wird R,esorcin 
leicht resorbiert, seine Giftwirkung ist ahnlich, aber geringer als die der Carbolsaure. Hin 
und wieder sind bei Verwendung groBerer Mengen Erscheinungen von seiten des Zentral
nervensystems beobachtet worden, wie Schwindel, Ohrensausen, SchweiBausbruch, Delirien, 
Krampfe, Cyanose, Atembeschwerden, schneller und unregelmaBiger PuIs usw. Bei Kindern 
muB man bei ausgedehnterer Anwendung vorsichtig sein. 

Die Ausscheidung erfolgt als gepaarte Schwefel- und Glykuronsaure, zum Teil unver
andert, zum Teil in Verbindungen, die den Urin griin oder schwarz farben. Resorcin besitzt 
eine starke Affinititt zu Sauerstoff und ist namentlich in alkalischer Losung ein starkes 
Reduktionsmittel. EiweiBlosungen werden schon von schwachen Resorcinlosungen gefallt. 

Wirkung: Resorcin hat eine ausgesprochene antiseptische Wirkung, die 
starker ist als die der Carbolsaure. In geringeren Konzentrationen als Salbe 
verwendet, beschleunigt es die Verhornung des Epithels. In starkeren Kon
zentrationen, etwa bei 40%, fiihrt es zu einer trockenen, schmerzlosen AbstoBung 
der Epidermis; es ist also ein Schalmittel. Vor der Schalung wird die Raut 
schwartig, und blaB (Anamisierung durch Druck der Schwarte). In reiner 
Substanz ist es ein schmerzloses Atzmittel. 

Anwendung: Zum Atzen von Cancroiden und Papillomen schmilzt man am 
besten einen Krystall an eine Sonde. Bei spitzen Kondylomen: 

Rp. Pulv. Sabinae 
Resorcin. aa . . . . 2,5 

Zum Aufstreuen. 
0,5-1-2%ige wasserige Losungen zu Umschlagen bei akuten Rautentziin

dungen, 2-5%ige alkoholische Losung als Kopfwasser bei Seborrhoe, 0,5 bis 
1-2%ig zu Pasten. 20-40%ig zu Schalpasten. Ausgedehnte Verwendung 
findet es auch in Pflastern. 

Resorcinsalben sind mit besonderer Sorgfalt herzustellen, da die Resorcin
krystalle sich nur schwer geniigend fein verreiben lassen. Wenh moglich' solI 
das Resorcin erst in wenig Wasser, Alkohol oder Ather ge16st werden. Resorcinum 
sublimaturitpurissimum subtilissime pulveratum (Rochst) ist ein sehr remes 
und sehr fein gepulvertes Resorcin, das sich besonders zur Rerstellung von 
Salben eignet. 

Pasta Resorcini torti01' LASSAR. 
Starke Resorcinpaste nach LASSAR. 

Rp. Resorcini 
Zinci oxydati 
Amyli Tritici aa . . . . . 20.,0. 
Paraffini liquidi ..... 40.,0. 

Pasta Resorcini mitis LASSAIL 
M ilde Resorcinpaste nach LASSAR. 

Rp. Resorcini . . . . 10,0. 
Zinci oxydati 
Amyli Tritici aa 
Paraffini liquidi . 

25,0. 
40.,0. 

Ungt. compositum Resorcini UNNA. 
Zusammengesetzte Resorcinsalbe nach UNNA. 

Rp. Resorcini . . . . . . . . 5,0. 
5,0. 
2,0. 

Ammonii sulfoichthyolici 
Acidi salicylici. . . . 
Ungt. cerei.. . . . . 88,0. 

Resorcin-Schwefelpaste nach SCHAFFER. 

Rp. Resorcini .. 
Sulf. praecip. 
Zinc. oxydat. 
Amyl. aa .. 
Vaselin. ad . 

0.,4 
1,0-2,0. 

. 4,0. 

. . 20.,0. 

Pasta lepismatica mitis UNNA. 
Schwache Schalpaste nach UNNA. 

Rp. Pastae Zinci 60.,0. 
Resorcini 
Vaselini aa . . . . . . . . 20.,0. 

Pasta lepismatica fort. UNNA. 
Starke Schalpaste nach UNNA. 

Rp. Pastae Zinci 
Resorcini aa . . . . . . . 40.,0. 
Ammonii sulfoichthyolici 
Vaselini aa . . . . . . . . 10.,0. 

Wird auch mit Zusatz von Naphthol und 
Schwefel verordnet. 

Lippensalbe nach UNNA. 

Rp: Resorcini . . . . . 0.,2 
Carmin. ........ 0.,0.5 
Eucerin. anhydr. ad . " 10,0. 

Ungt. manuarium USSAR. 
Handsalbe fur Arzte nach LASSAR. 

Rp. 01. Oliv. 
Glycerini 
Lanolini 
Vaselini aa 
Resorcini . 

24,0. 
2,0. 
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Ungt. pomadinum compositum UNNA. 
Zusammengesetzte Pomade nach UNNA. 

Haarwasser nach UNNA. 
Spiritus capillaris UNNA. 

Rp. Sulfuris praecipitati 4,0 
Resorcini . . . . . . 2,0 
Ungt. pomadini .... ad 100,0 

Rp. Resorcini . . . . . 
Spiritus 95%ig . . 
Spiritus coloniensis 
Olei Ricini . . . 

NEISSER-SCHAFFERsche Resorcin-Zink-W ismutsalbe. 
Rp. Resorcini . . . . . 0,1 

Zinci oxydat. 
Bismut. subnitr. aa. 2,0 
Ungt. lenient. 
Ungt. cerei aa ad . 20,0 

Resorcin-Percutol (Percutol) 

5,0 
150,0 

.. 50,0 
0,5-2,0 

ist eine olige Fliissigkeit, die ohne Verwendung von Losungsmitteln durch geeignete 
Kombinationen zweier an sich fester Stoffe gebildet wird. Sie dient dazu, Medikamente der 
Haut einzuverleiben unter Vermeidung resorptionshemmender Fette. Die Grundlage, 
"Percutol", ist ein Salicylsaureester. Resorcin-Percutol enthalt 33,5% Resorcin und 66,5% 
Salic ylsaureester. 

Wirkung und Anwendung: Als FuBschweiBmittel. Einige Tropfen werden 
auf die gewaschene und getrocknete FuBhaut eingerieben, anfangs taglich, 
spater wochentlich einmal. 

Hersteller: Chemische Fabrik Reisholz G. m. b. H., Reisholz b. Dusseldorf. 
Handelsform: OP zu 10. und 30 g. 

Euresol, Resorcinmonoacetat, Monoacetylresorcin, C6H4(OH)OOCCH3[1, 3], 
wird dargestellt durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid in berech
neter Menge auf Resorcin. Angenehm riechende, dickfliissige, honiggelbe Masse, Ieichtloslich 
in Alkohol, Benzol, Chloroform, Aceton, in Wasser fast unliislich. 

Wirkung: Wie Resorcin. 
Anwendung: Als 10%ige Salbe; als Euresolspiritus: Euresol, Spiritus, 

K61nisches Wasser, destilliertes Wasser zu gleichen Teilen; bei Acne, Sykosis, 
Alopecie. Besondere Verordnungsformen sind gegen Frostschadigungen zu
sammengestellt. 

Zur Haarpflege ist ein parfumiertes Euresol pro capillis im Handel. Aus 
diesem hergestellt gibt es ein Kopfwasser nach KROMAYER in Originalflaschen. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen 3. Rh. 

Frostbalsam. 
Rp. Euresol 

Eukalypto1. 
01. Terebinth. aa 
Collod. elast. ad . 

Frostsalbe. 
Rp. Euresol 

Eukalypto1. 
01. Terebinth. 
Lanolin. aa . . 
Sapon. unguinos. 

2,0 
20,0 

2,0 
20,0 

Euresol.Haarwasser. 
Rp. Euresol' pro capill .. 

Spirit. 
Aq. dest. aa ad . . 

Eurcsol-H aarpomade. 
Rp. Eurcs.61 pro capil!. . 

01. Ricin. . .... . 
01. Sesam. . .... . 
Cetacei ....... . 

Euresol-H aarwasser. 
Rp. EuresoI .... 

Spiritus dilut. ad 

Suprarenin. 

. 10,0 

250,0 

5,0 
25,0 
15,0 
12,0 

4,0 
200,0 

Suprarenin, Suprareniuum, Adrenalin (Parke, Davis & Co., Detroit), 
o-Dioxyphenylathanolmethylamin,' (HO)2C6H3' CH(OH)C~NHCH3[1, 3, 4], 
leitet sich vom Brenzcatechin ab, indem ein Atom am Kern durchdie MethylaminooxyathyI
gruppe ersetzt ist. Es ist enthalten in den Wandungen der Nebennieren, aus denen es zuerst 
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von TAXAMINE und fast g1eichzeitig von ALDRICH rein hergestellt wurde. Von STOLZ und 
ELlOREE ist es zuerst synthetisch dargestellt worden. 

Aus den tierischen Organen wird es hergestellt, indem aus Nebennieren von Rindern 
oder Schafen mit schwach sa.ureha1tigem Wasser unter Zusatz von etwas Zinkstaub, um 
Oxydation zu verhiiten, ein heiBer Auszug hergestellt wird, der unter vermindertem Druck 
im Kohlensaurestrom bei 500 eingeengt wird. Der Auszug wird dann mit Methyla1kohol 
gemischt und mit Bleiacetat ausgefa.llt, um ihn von EiweiBstoffen, Phosphaten u. a. zu 
befreien. Das Blei wird dann durch Schwefelwasserstoff ausgefallt, die Losung im Kohlen
saurestrom wieder eingeengt und mit Ammoniakfliissigkeit versetzt. Das Suprarenin 
scheidet sich krystallinisch aus. Gereinigt wird es durch Auflosen in sa.urehaltigem Wasser 
und durch nochmaliges Fallen mit Ammoniak. 

Syntketi8Ch wird es dargestellt, indem Brenzcatechin durch Einwirkung von Chlor
acetobrenzcatechin und dieses durch Einwirkung von Methylamin in Methylaminoaceto
brenzcatechin (Suprarenon oder Adrelanon) iibergefiihrt wird. Durch Reduktion mit 
Natriumamalgam wird das Suprarenon in Suprarenin iibergefiihrt. Das so gewonnene 
Produkt ist optisch inaktiv, wahrend das natiirliche Suprarenin links drehend ist. AuBer 
diesem Verfahren gibt es noch mehrere andere patentierte Verfahren zur Herstellung von 
Suprarenin. Das freie Suprarenin bildet kleine, farblose Krystalle. Es ist schwer loslich 
in Wasser und organischen Losungsmitteln, 1eicht loslich in verdiinnten Sa.uren unter 
Bildung von Salzen. Die wsungen sind linksdrehend. Es lOst sich auch in verdiinnter 
Alkalilauge, weil es Phenolhydroxylgruppen besitzt. Die alkalischen Losungen werden 
wie die anderer mehrwertiger Phenole sehr leicht durch den Sauerstoff der Luft oxydiert 
und rot oderrotbraun gefa.rbt. Aua ammoniakalischer Silbernitratlosung scheidet Suprarenin 
Silber ab, ebenso reduziert es FEHLINGSche wsung. 

Suprareninhydroehlorid, Suprareninum hydroehlorieum, o-Dioxyphenyl
athanolmethylamiIihydrochlorid C6H3(OH)2 . CH(OH)CH;NHCH3 • HCI[3, 4, 1]. 

Es entsteht durch Einwirkung von Salzsa.ure auf natiirliches oder synthetisches Supra
renin. Kleine nadelformige Krystalle, Schme1zpunkt 1610, loslich in Wasser, unlosIich in 
absolutem Alkoho!. Die wasserigen Losungen farben sich bei der Aufbewahrung rot, wenn 
das Glas auch nur Spuren von lOslichen Alkalisilicaten an das Wasser abgibt, weil bei 
Gegenwart von Alkalien das Suprarenin unter Bildung von rotgefa.rbten Zersetzungs
produkten leicht oxydiert wird. Es kann dabei auch eine Abscheidung von freiem Supra
renin eintreten. 

Das o-Dioxyphenyla.thanolmethylaminhydrochlorid kommt auch unter dem Namen 
AdrenaUn (Parke, Davis & Co., Detroit), Pa'l'OlnepMin (E. Merck, Darmstadt), Adrenin, 
Epirenan (Byk-Guldenwerke, Berlin), Epinephrin, Renoform (Dr. Freund und Dr. Redlich, 
Berlin), Suprarenalin (Amour & Co., Chikago), Hypernephrin (Ges. fiir Feinchemie, Berlin 
NW 7) usw. in den Handel. 

Wirkung: Die hervorstechendste Eigenschaft des Suprarenin ist seine Ein
wirkung auf die GefaBwande, die in GefaBzusammenziehung und Blutleere 
bestehen. Von dieser GefaBwirkung macht man in der Dermatologie Gebrauch 
zur Behandlung von chronischen Hyperamien, wie sie sich nach uberstandenen 
Hautkrankheiten besonders im Gesicht gar nicht selten einstellen, oder wie sie 
fiir manche bestehenden Hautkrankheiten kennzeichnend sind, wie Z. B. 
Rosacaea. JOSEPH empfiehlt in solchen Fallen: ' 

Rp. Solutionis Suprarenini hydrochlorici (1 : 1000) 5,0-7,5 
Zinci oxydati 
Lanolini aa ad . . . . . . . . . . . • . . . . 20,0. 

Innerlich gibt man es 10-20 Tropfen oder 1/2-1 Tablette gegen Urticaria. 
UNNA empfiehlt auch: 

Rp. Solutio. Suprarenini hydrochlorici (1 : 1000) 
Sirup. simp!. . . . . . . . . . . . 
Aq. destill. ad •......... 

Stiindlich einen Teeflofel. 

Hersteller: Siehe oben. 

5,0 
20,0 

100,0 

Handelsform des Suprarenins der I.G.-Farbenindustrie Leverkusen: Losungen 
1 : 1000 in steriler KochsalzlOsung, Fla.schen mit 5, 10, 25 ccm, OP mit 10 Am
pullen 0,5 ccm und 1 ccm. Tabletten OP 20 Stuck zu 0,001 g. 
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Pyrogallol. 
Pyrogallol, Pyrogallolum, Vic.-Trioxybenzol, Acidum pyrogallicum, Pyro

gallnssiinre, CaH3(OH)3 [1, 2, 3], 
entsteht duroh Erhitzen von Gallussaure auf 210-2200 unter AbsohluB der Luft im Ko4Ien· 
saurestrom. Die Gallussaure spaltet dabei Kohlendioxyd ab und das Pyrogallol sublimiert. 
Leichte, weiBe, glanzende, geruchlose, bitter sohmeokende Nadeln oder Blattchen. Schmelz· 
punkt 131-,-132°. Bei vorsiohtigemErhitzen ist es ohne Zersetzung sublimierbar, am besten 
im Kohlensil.urestrom oder im Vacuum. Es lOst sich in etwa 1,7 Teilen Wasser, 1 Teil 
Alkohol oder in 1,5 Teilen Ather. In Sohwefelkohlenstoff, Chloroform oder Benzol ist es 
sehr schwer IOslich. Die wasserige Losung 1st farblos, neutral, oder sehr schwaoh sauer und 
schmeckt bitter. An der Luft fil.rbt sie sich allmahlich gelb, dunkel braun und wird zugleich 
sauer (starke Affinitii.t zu Sauerstoff). Nooh leichter erfolgt die Oxydation des Pyrogallos 
duroh den Sauerstoff der Luft in alkalisoher Losung. Bei der Oxydation entsteht zunil.ohst 
Rexaoxydiphenyl, dann Essigsii.ure, Kohlendioxyd und dunkle Stoffe unbekannter Zu· 
sammensetzung. Reines, trockenes Pyrogallol bleibt auoh an der Luft farblos. Bei Zutritt 
von Feuchtigkeit und ammoniakhaltiger Luft fii.rbt es sioh braUIJ.. Es soheidet aus den 
Losungen der Gold·, Silber·und Quecksilbersalze die Metalle abo 

Pyrogallol wird hauptsachlich aufJerlich verwendet. Innerhalb des Organismus wirkt 
es als Blutgift, das die roten Blutkorperohen so verandert, daB ihr Ramoglobin an das 
Blutplasma abgegeben und in Methil.moglobin verwandelt wird. Das Blut wird sohokolade· 
farbig, es tritt Ramoglobin· und Methamoglobinurie auf, akute Nephritis mit Albuminurie. 
Die Rarnkanil.lchen Mnnen so mit abgestoBenen Epithelien und Blutkorperchen angefiill~ 
sein, daB diG Rarnsekretion stockt. Die wiohtigsten klinisohen Symptome sind DiarrhOe 
und Erbrechen, Ikterus, Frostanfiillle, Muskelzuokungen und schlieBlich Anurie und Uril.mie. 
Pyrogallol wird, leicht duroh die Rau,t resorbiert und zum Teil unveril.ndert als gepaarte 
Schwefelsil.ure im Urin ausgesohieden, zum Teil in unbekannte Stoffe iibergefiihrt, die 
allein den Urin tiefgriin, in Verbindung mit Blutfarbstoffen ihn fast schwarz fii.rben. 
UNNA macht fiir die giftige Wirkung des PyrogaHols die Alkalescenz des Blutes verant· 
wortlich. Es entfaltet seine groBte Wirksamkeit in alkalischen Losungen, und es wird ver· 
standlich, daB es im alkalisohen Blut besonders befil.higt ist, Sauerstoff an sich zu reiBen. 
UNNA verordnet daher prophylaktisch und zur Behandlung von Pyrogallolvergiftungen 
Salzsil.ure inerlich. . 

. Auf Wundfljj,chen und Schleimhil.uten wirkt Pyrogallol mild ii.tzend. Behandelt man 
eine gesunde intakte Raut damit, so erfolgt unter Schwarzfarbung eine Verdickung und Ein. 
trocknung der Rornschicht zu einer pergamentil.hnliohen Membrane. Bei weiterer Einwir· 
kung erfolgt Blasenbildung. Schneller als gesunde Raut werden bestimmte krankhafte 
Gewebe zersttirt, insbesondere Lupusgewebe, Lepra, maligne Tumoren, Psoriasis. Gerade 
diese elektive Wirkung ist bei Pyrogallol sehr wertvoll. Die Dunkelfarbung der Haut wird 
duroh Alkalien begiinstigt (cave Seife!), durch Sii.uren, Z. B. Citronensii.ure, hintangehalten. 
Auf der durch Fettsauren sauer gehaltenen Kopfhaut erfolgt die Farbung viel langsamer 
ala an anderen Rautpartien (UNNA). 

Anwendung: Findet hauptsachlich Anwendung als Atzmittel bei Lupus 
vulgaris in Gestalt von Verbanden mit 5-10-20% iger Pyrogallusvaseline. 
Eine verstarkte Pyrogallussalbe (NEISSER), die noch Kreosot zur Verstarkung 
der Desinfektion und als schmerzstillendes Mittel enthalt, ist 

Rp. Aoid. pyrogallic. 
Acid. salicyI. 
Kresot. aa . . . . . . . 5,0-10,0 
Vaselin. ad .......... 100,0 

Da die Pyrogallusbehandlung an und fiir sich schmerzhaft ist, so setzt man 
oft andere Anaesthetica zu, Z. B. (FURST): 

Rp. Pyrogallol. 
Orthoform. aa . 5,0 
Sacchar. Uvae . 2,5 
Vaselin. ad . . 50,0 

Der Zusatz von Traubenzucker macht die Salbe haltbarer. Viel angewendet 
wird Pyrogallol auch bei Psoriasis als 5-10%ige Pyrogallusvaseline oder 
als lO%ige Losung in Alkohol oder Aceton, auch als 2-10%iges Guttaplast. 
Es gehort zu den starksten Ekzemmitteln als 5-10%ige Vaseline, auch mit 
Salicylsaure und Teer kombiniert. 
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Pyrogallusteerstilbe naen SOHAFFlm. Ungt. Pyrogalloli romp. UNNA •. 

Rp. Acidi salicylici. . 5,0 Zusammengesetzte Pyrogallussalbe UNNA. 

01. Ricini 5,0 
Acid. pyrogallic. . 5,0 

Rp. Acid. pyrogallic. 5,0 . 
Ichthyol. . . . . . . . . . 5,0 
Acid. salicyl. . . . . . . . 2,0 

.,VaseIin. . . . . . . . . . . 88,0 
Anthraso1. . . . 2,5 
Vaselin. ad . . . 50,0 

Pyrogallusteer'salbe naen SOHAFFER. Zusammengesetzte Pyrogallussalbe DARTER. 

Rp. Acid. pyrogallic. . 5,0 Rp. Acid. pyrogallic. . 2,0 . 
Acid. salicylic. Acid. salicyl. 
01. Rusci aa . . . 2,5 Resorcin. aa 
01. Ricin.. . . . . 10,0 Sulf. praec. 
Vaselin. ad . . . 100,0 01. Rusci aa 

Kop£salbe bei Psoriasis (bei dunklem Haar). Vase~i ~o;b~S 'D~rier: 
Pyrogallus-I entnyol-Teersalbe BRooQ. 

. 4,0 

6,0 
100,0 

Rp. Acid.·pyrogallic.. . . . . . 6,0 ZusammengesetztePyrogalluspinselungBoEaK.. 
Ichthyol. Rp. Acid. pyrogallic. 
Acid. salicyl. Resorcin. 
01. Rusci aa . . . . . . . 10,0 Acid. salicyl. aa. . . . . . 7,0 
Vaselin. ad . . . 100,0 Talc. 

Bei chronischem Ekzem 1/4-2 Stunden Gelanth. aa ....... 5,0 
liegen lassen, mit bI ent£ernen, dann Zink- Bei Lupus aufpinseln, mit Watte bedecken 

paste. und 8 Tage Hegen lassen. 

Auch keimtotende Kraft kommt dem Pyrogallol zu. Es wird daher bei 
parasitaren Hautleiden, z. B. Herpes tonsurans als 5%iger Spiritus verwendet. 

Es solI nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, daB man immer bei 
Pyrogallolanwendung V orsicht walten lassen muS. Au.Berdem werden manchmllol 
Reizungen der gesunden Haut, ortliche und allgemeine Erytheme, beobachtet: 

Zusatz von Zinkoxyd, Bleiwasser, Quecksilberoxyd zu Pyrogallol erzeugt 
iiberall tiefe Schwarzfarbung der Haut. Auch Wasche wird von Pyrogallol 
schwarz gefarbt. Zur Entfernung von Flecken aus der Wasche dient eine 
Losung von Kalium cyanat. 2: 20, auch Betupfen mit Ammoniumpersulfat
losung I : 3 wird empfohlen. 

Psorigallol-HERXHElMER, Pyrogalluslithanthrol, 
eine Kombination von Pyrogallol mit Teer (Lithanthrol) in Starke von 10: 100. Die Wirkung 
des Praparates kann durch Eindicken des Teers noch verstarkt werden, Psorigallol spissum. 

Wirkung und Anwendung: Zur Psoriasisbehandlung. Die Stellen werden 
taglich 2mal mit der Salbe eingerieben. Fiir Nagelpsoriasis wird Psorigallol 
spiss. angewendet. 

Hersteller: Dr. Fresenius, Hirschapotheke Frankfurt a. M. 

Pyraloxin U NNA, Pyrogallolum oxydatum, 
ist ein oxydiertes Pyrogallol. Wird erhalten durch Oxydation von Pyrogallol, das mit 
Ammoniakfliissigkeit befeuchtet, auf flachen Schalen an ~er Lu£t stehen gelassen wird. 
Braunschwarzes Pulver, in Wasser loslich, in Alkohol und Ather unloslich. Es solI weniger 
unangenehme Nebenwirkungen als das Pyrogallol haben. 

Anwendung: Bei Lupus erythematodes, Lepra, seborrhoischen Ekzemen, 
Pityriasis ca.pitis. 

Rp. Adipis Lanae 
Aquae Calcis 
Aquae Chamomillae 
Ungt. Zinci aa . . . . 10,0 
Sulfuris praec. . . . . 2,0 
Pyraloxini . . . . . . . . 0,4 

Pomade nach UNNA bei seborrhoischen 
Ekzemen des Kop£es. 

Rp. Pastae Zinci . . . . . . . 20,0 
Pyraloxini . . . . . . . . 0,1 

Bei chronischen Ekzemen. 

Hersteller: W. Mielck, Schwan-Apotheke, Ha.mburg. 
1st auch als lO- und 20%iges PyraloxincGuttaplast und als iiberfettete Seife 

erhaltlich. 
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Lenigallol, Pyrogalloltriaceta t, C6H3( OOCCH3)a, 
entsteht durch vollstandiges Acetylieren von Pyrogallol mit Essigsaureanhydrid oder 
Acetylchlorid. WeiBes, in Wasser unlosliches Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Bei Ekzemen, besonders bei solchen von pa.ra
sitarem Aussehen. Wirkt in schwachen Konzentrationen, 5-20%ig, aus
trocknend und juckIindernd, in starken, 30-50%ig, in hohem Grade hornschicht-
16send. Ungiftiges Pyrogalluspraparat, wenig reizend, daher auch bei Kindern 
zu verwenden; farbt die Wasche nicht. Bei Ekzemen O,5-5°/oige Salbe, bei 
Psoriasis bis 30%ige Salbe. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 

Eugallol, Pyrogallolmonoacetat, C6H3(OH)zOOCCHa, 
wird dargestellt durch Acetylierung von Pyrogallol mit Essigsaureanhydrid. Sirupdicke, 
braungelbe Masse, in Wasser leicht loslich. In den Handel kommt es als rotbraune, 33% 
Aceton und 66% Pyrogallolmonoacetat enthaltende, in Wasser, Aikalien, Ather und Aceton 
losliche Fliissigkeit. Nicht ungiftig und auch nicht ohne Reizwirkung. 

Anwendung: Bei aIten verdickten Psoriasisstellen, Lupus erythematosus und 
Lichen chronicus VIDAL. Man kann nach GRUNEBERG die reduzierende Wirkung 
des Eugallols dadurch erh6hen, daB man, nachdem es auf die erkrankten Stellen 
aufgepinselt ist, nach 1/4 bis l/z Stunde Zinkoxyd aufstreut oder in dunner 
Schicht Zinkpaste dariiber legt. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 

Gallacetophenon oder Trioxyacetophenon, CHsCO· CSH 2(OH)s, ist das 
Alizaringelb C der Badischen Anilin- und Sodafabrik Ludwigshafen. 

Es wird dargestellt durch Erhitzen von 1 Teil Pyrogallol mit 1,5 Teilen Essigsaure und 
1,5 Teilen Chlorzink auf 145-1500 und Umkrystallisieren aus Wasser. Schmutzig fleisch
farbenes, krystallinisches Pulver, loslich in etwa 600 Teilen Wasser, leicht loslich in heiBem 
Wasser, Alkohol, Glycerin und Ather. Die wasserige Losung ist neutral oder schwach sauer. 

Wirkung und Anwendung: Hat eine viel schwachere Wirkung als Pyrogallol, 
sonst dieselbe Anwendung wie genanntes Mittel. 

Benzoe und Benzoesaure. 
Benzoe, Resina-Benzoe, Benzoeharz, 

stammt von Styrax benzoides Craib. und Styrax tonkinen8is (PIERRE) Craib .• beide heimisch 
auf dem Festlande von Hinterindien. Die Gewinnung erfolgt in der Weise, daB in die Rinde 
der betreffenden Bii.unIe ]j]inschnitte in Form eines spitzen Winkels gemacht und unter 
ilmen Behii.lter aus Bambus angebracht werden, die nach einigen Wochen entleert werden. 
Man trifft das Harz auch haufig in Insektenbohrlochern an. Das beste Produkt ist die
Siambenzoe. Ferner gibt es Kalkutta-Block-Benzoe, Palembang-Benzoe usw. 

Die von dem Arzneibuch geforderte Benzoe "in lacrymis" besteht aus fIachen, abge
rundeten, stunIpfkantigen, bis zu einigen Zentimetern langen, zum Teil zusammengeklebten 
Kornern, auBen hellbraunlich bis rotbraun, innen milchweiB, wachs- oder glasartig glanzend. 
Sie gibt zerrieben ein gelblichweiBes Pulver. Der Geruch ist angenehm vanilleartig, beim 
Erwii.rmen tritt er starker hervor, der Geschmack ist gewiirzig reizend. Benzoe ist in 
Chloroform sehr wenig, in Ather ZunI Teil,. in Alkohol bis auf fremde Beimengungeil 
meist loslich, und zwar Siam-Benzoe vollig, Sumatrabenzoe zu 70-80%. 

Die Hauptmasse der Siambenzoe, 70-80%, ist ein Gemenge von 2 Estern der Benzoe
saure mit 2 Harzalkoholen, dem weiBen Benzoresinol C16H260Z und dem braunen 
Siaresinotannol C12H140 S' Dieses Harzgemenge enthalt 38,2% Benzoesaure, 56,7% 
Siaresinotannol und 5,1% Benzoresinol. Vorhanden sind weiter bis iiber 20% £reie 
Benzoesaure, 0,15% Vanillin und 0,3% eines oligen Benzoesaureesters, dessen Alkohol 
wahrscheinIich Zimtalkohol oder Benzylalkohol ist. 

Benzoetinktur, Tinctura Benzoes, 
ist im wesentlichen eine Losung von Benzoeharz in Alkohol. im Verhii.ltnis 1 : 5. Sie 
soIl rotlich braun sein, auf Lackmus sauer reagieren und sich milchig triibe mit Wasser 
mischen. 
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Wirkung und Anwendung: Das Benzoeharz hat leichte antiseptische Eigen
schaften. Die Tinktlir wird als Hautfirnis und Losungsmittel fUr Arzneimittel 
benutzt. Hinzugegebene Medikamente, wie z. B. bei der ARNINGSchen Pinselung, 
werden auf der Haut fixiert. Wegen des W ohlgeruches als Zusatz zu kosmetischen 
Mitteln. Verdiinnt mit Wasser 1 : 4 zu Umschlagen bei Verbrennungen, Per
nionen, torpiden Geschwiiren. 

Benzoesaure, Acidum benzoicum, CsHsCOOH, 
wird gewonnen aus Benzoe durch Sublimation oder durch Extraktion und kiinstlich durch 
Oxydation von Toluol, von Benzylchlorid und von Benzaldehyd, sowie durch Kochen von 
Benzotrichlorid mit Wasser und Alkalien. Friiher wurde Benzoesaure auch aus Pferde
und Rinderharn gewonnen, del' Hippursaure, Benzoylglycokoll, enthii.lt. 

Man unterscheidet im Handel Benzoe8aure aus Harz 8ublimiert Aeidum benzoicum e 
Re8ina 8ublimatum und Benzoe8aure aus Toluol, Acidum benzoicum e Toluolo. 

Die synthetische Benzoesaure (D.A.B. 6.) hat fiir die Dermatologie kein besonderes 
Interesse, wohl abel' 

Benzoesaure sublimiert aus Harz, Acidum benzoicum (e Resina sublimatum). 
Gewonnen durch Sublimation zimtsaurefreier Benzoe (Siam- oder Palembangbenzoe). 

Die sublimierte Benzoesaure ist stark mit riechenden Stoffen beladen, wie Benzoesaure
Methylester, Benzoesaure-Benzylester, Vanillin, Guajacol usw. Sie bildet farblose bis 
gelblich oder braunlichgelb gefarbte Nadeln oder Blattchen von benzoeartigem, schwach 
brenzlichem Geruch. Si.e lost sich wenig in Wasser, leichter in anderen Losungsmitteln 
wie Alkohol, Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, in Fetten und atherischen Olen. Sie 
ist beim Erhitzen und mit Wasserdampf fliichtig. 

Wirkung: Antisepttsch und juckstillend als 1-1O%ige Salbe oder als 1 %ige 
Losung in verdiinntem Alkohol. Als Zusatz zu tierischen und pflanzlichen Olen 
und Fetten, um sie vor dem Ranzigwerden zu schiitzen. ' ' 

Ristin, 
eine Losung des Monobenzoesaureesters des Athylenglykols CsH sCOOCH2CH20H in einer 
Mischung von Glycerin 'und Alkohol. Del' Ester, zu 2% in Wasser, leichter in organischen 
Losungsmitteln und in fetten Olen IOslich, ist zu 25% in dem Ristin enthalten. Er wird 
dargestellt durch Einwirkung von Natriumbenzoat auf Athlyenchlorhydrin. Das Ristin 
als solches ist eine farblose, olige Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Kratzebehandlung. Sicheres und ungiftiges 
Mittel. Meistens geniigen 3-4 Einreibungen zu je 50 g innerhalb eines Tages. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit etwa 175 ccm. 

Anasthesin, p-Aminobenzoesaureathylester, CSH4(N~)COOC2Hs[1, 4], 
wird dargestellt durch Reduktion von p-Nitrobenzoesaureathylester mit Zinn und Salzsaure 
oder dUFCh Veresterung von p-Aminobenzoesaure mit Athylalkohol und Salzsaure. WeiBes. 
feines krystallinisches Pulver, fast unloslich in kaltem Wasser, etwas leichter IOslich in 
kochendem Wasser, leicht IOslich in Alkohol, Ather, Chloroform und Benzol sowie in 40 Teilen 
Olivenol. Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht. Schmelzpunkt 90-91°. 

Wirkung und Anwendung: Schmerzstillendes Mittel bei allen schmerzhaften 
Erkrankungen, bei denen die Oberhaut nicht voll erhalten ist; als Zusatz zu 
Xtzmitteln bei Lupusbehandlung. Ais juckstillendes Mittel bei Pruritus, Prurigo. 
Urticaria, Vulva- und Analekzemen. Anwendung erfolgt als Streupulver, rein 
oder mit Zusatz von Dermatol, oder als 1-20%ige Vaselin-Lanolinsalbe, bei 
juckenden Erkrankungen gegebenenfalls auch mit Zusatz von 1-2% Menthol. 
Bei schmerzhaften Analerkrankungen auch Suppositorien 1O-20%ig. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Propasin, p-Aminobenzoesaurepropylester, CSH4(NH2)COOCaH7[1,4], 
wird hergestellt durch Reduktion von p-Nitrobenzoesaurepropylester oder durch Vereste
rung von p-Aminobenzoesaure mit Propylalkohol. Farblose Krystalle, schwer lOslich in 
Wasser, sehr leicht IOslich in Alkohol und Benzol. In fetten Olen bis zu etwa 7% loslich. 

Wirkung und Anwendung: Ortliches Anaestheticum wie Anasthesin. 
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Propiisin·Colloid 
entMlt 20% Propasin, 72,5% Glycerin, 2,5% Starke und 5% Alkohol. Dickfliissige Masse, 
die schwach nach Alkohol riecht. 

Wirkung und Anwendung: Unverdiinnt als schmerzlinderndes Mittel bei 
Wunden und Verbrennungen. 

Hersteller: Franz Fritzsche & Co., Hamburg. 

Cycloform, p-Aminobenzoesaureisobutylester, C6H4(NIIs)COOC4H 9[1, 4], 
wird dargestellt durch Veresterung von p-Aminobenzoesaure mit Isobutylalkohol. WeiBes, 
krystallinisehes Pulver, geruch- und gesehmacklos, in Wasser schwer lOslich, leicht lOslich 
in Alkohol und Ather, auch in fetten blen. Sehmelzpunkt 64-65°. 

Wirkung und Anwendung: 6rtliches Anaestheticum. Als Streupulver· rein 
oder zu gleichen Teilen mit Carbo animalis bei Geschwiiren. Als jucklindernder 
Puder bei Pruritus ani oder vulvae und bei Intertrigo (1O%ig mit Talkum). 
Bei schmerzhaften Rhagaden und Fissuren, Brandwunden 5--1O%ige Salbe 
oder Paste. . 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: 1O%ige Cycloformpaste OP mit 10 und 30 g. 

Orthoform, m-Amino-p-oxyhenzoesauremethylester, 
C6H3(NIIs) (OH)COOCH3[3, 4, 1]. 

Es wird dargestellt, indem p-Oxybenzoesauremethylester dureh Salpetersaure in m
Nitro-p-oxybenzoesauremethylester iibergefiihrt wird, der zu der Aminoverbindung reduziert 
wird. Feines, fast weiBes, krystallinisehes Pulver, geruch- und gesehmaeklos, kaum loslich 
in Wasser, loslieh in 5--6 Teilen Alkohol und in 50 TeilenAther. Die Losungen sind neutral. 

Wirkung und Anwendung: Stark antiseptisches, austrocknendes und 
sekretionsbeschrankendes Anaestheticum. Die Wirkung tritt im ganzen 
langsam ein, halt aber dafiir auch langer vor. Das Anwendungsgebiet ist dasselbe 
wie bei den oben angefiihrten Praparaten; es ist mit V orsicht anzuwenden, 
da mehifach starke Hautreizungen und tiefergehende Nekrotisierungen be
obachtet worden sind (LEDERMANN). Anwendung als Streupulver rein oder 
mit 50% Borsaure oderTalkum, als 10-20%ige Salbe (Herpes Zoster, Pruritus), 
bei diesen Leiden auch als Pinselung: 

Rp. Orthoform.. . . . . . . . . • 5,0 
Ather. q. s. ad solut. . 
Olei Amygdal. dule. ..... 20,0 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Lucidol, Benzoylperoxyd (Dibenzoylperoxyd), (C6H5CO)202' 
wird dargestellt dureh Einwirkung von Natriumsuperoxyd auf Benzoylehlorid in Wasser 
von 40 und Umkrystallisieren aus heiBem Alkohol. WeiBes, geruchloses, in Wasser wenig, 
leichter in Alkohol und in fetten blen lOsliches Pulver. Beim Erwarmen zersetzt es sich 
leicht in Benzoesaure bzw. Benzoesaureanhydrid und Sauerstoff. 

Wirkung und Anwendung: Als Wundantisepticum, als Streupulver und in 
Salben 1 : 10. . 

Benzozon, Acetozon, Benzoylacetylperoxyd, C6HsCO. O2 • OCCH3, 

wird dargestellt dureh Oxydation eines Gemisehes von Benzaldehyd und Essigsaureanhydrid, 
das von Filtrierpapier aufgesogen der Luft ausgesetzt wird. Das Papier wird dann durch 
Petrolather ausgezogen, die Losung eingeengt, worauf das Benzozon auskrystallisiert. 
Farblose Krystalle, Schmelzpunkt 40°. Durch Wasser wird es zerlegt unter Bildung von 
Dibenzoylperoxyd, Essigsaure, und Aeetylperoxydhydrat. Das Benzozon des Handels 
wird durch Mischen mit der gleichen Menge eines unloslichen, reizlosen Pulvers haltbar 
gemaeht. 

Wirkung und Anwendung: Wirkt keimtotend durch Sauerstoffabgabe. Als 
Salbe zur Wundbehandlung. 
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Salicylsaure. 
Salicylsaure, Acidum salicylicum, o-Oxybenzoesaure, CsH 4(OH)COOH[I, 2], 

findet sich frei in den BlUten von Spiraeaarten, ferner als Salicylsauremethylester im athe
risehen bl von Betula lenta L. und.in dem amerikanisehen Wintergreenol 1 von Gaultheria 
proeumbens L. Beide atherisehen Ole bestehen zum groBten Teil aus Salieylsauremethyl
estern. Salieylsaure wurde friiher aus dem amerikanisehen Wintergreenol dureh Verseifung 
mit Alkalien gewonnen, ferner durch Oxydation von Saligenin (Salicylalkohol), eines Spalt
produktes des Salicins, des Glykosids der Weidenrinde (Salicyl vom lateinischen Salix = 
Weide). Synthetisch wird es dargestellt, indem man auf Phenolnatrium Kohlendioxyd 
unter Druck einwirken laBt, wobei Natriumsalicylat entsteht, aus dem die Salicylsaure 
durch verdiinnte Schwefelsaure oder Salzsaure abgeschieden wird. Zur Roinigung wird 
sie sublimiert oder umkrystallisiert. 

Die umkrystallisierte Salicylsaure, .Acidum salicylicum crystallisatum, ist die reinste 
Randelssorte. Sie bildet leichte, weiBe, nadelformige, geruchlose Krystalle von siiBlich
saurem, kratzendem Gesehmack. Schmelzpunkt 157°. 1 Teil Salicylsaure lOst sieh in etwa 
500 Teilen Wasser von 15° und in 15 Teilen siedendem Wasser, leicht in Alkohol (1 Teil 
in etwa 2,5 Teilen), Ather (1 Teil in etwa 2 Teilen) und in heiBem Chloroform. Schwerer 
loslich in Fetten und in fetten Olen (1 Teil in 70-80 Teilen), in Glycerin (1 Teil in etwa 
60 Teilen). Sie ist mit Wasserdampf fliiehtig. Die Salicylsaure ist eine einbasische Saure. 

Freie Salicylsaure wirkt antiseptisch. Ihre keimtotende Kraft steht ungefii.hr der der 
Carbolsaure gleich. Die. Angaben hieriiber stimmen aber nioht iiberall iiberein. Die Wirk
samkeit der Salioylsaure wird duroh Anwesenheit von Alkalien geschwacht. So hat 
salicylsaures Natron viel weniger keimtotende Kraft als die freie Saure. Auf der unver
letzten Raut des Menschen wirkt die Salicylsaure hornschichtauflosend ohne besondere 
Entziindung und Schmerzhaftigkeit. Bei langerer Anwendung in entsprechender Konzen
tration wird die Haut weiBlich verfarbt und allmahlich wird die Hornschioht in Lamellen 
abgestoBen. 

Salicylsaure wird von der Raut leioht aufgenommen und ist im Urin zum Teil in unver
anderter Form, zum Teil an Glykokoll gepaart nachweisbar (blauviolette Farbung des Hams 
auf Zusatz von Eisenchlorid). Bei groBerer Aufnahme von Salicylsaure in den Korper, 
auch durch die Raut, mach!)n sich gewisse Vergiftungserscheinungen bemerkbar, wie 
Schwitzen, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Ausschlii.ge und Nieren
erscheinungen (EiweiB und Cylinder im Urin). Die Vergiftungserscheinungen sollen durch 
Eingeben von doppelkohlensaurem Natrium unterdriickt werden kohnen. Bei Verwendung 
von Salicylsaure auBerlich, besonders bei Kindem, auf groBe des Epithels beraubte Flii.chen 
muB man immer eine gewisse Vorsicht walten lassen, da hierbei schon Todesfalle be
obachtet sind (FURST). 

Anwendung: In Starke von 1-2% wirkt Sa1icy1saure hornschichtbildend, 
juckstillend, entztindungswidrig und antiseptisch, tiber 5% wirkt es horn
schicht1osend. Diese Wirkung benutzt man zur Auflosung von hornigen 
Krankheitsprodukten, wie bei Psoriasis, Lichen ruber verrucosus und bei 
krustosen Erscheinungen. Man benutzt hier 5-10%ige mit Adeps suillus Z 

bereitete Sa1ben fUr den Korper, auf der Kopfhaut 5--lO%iges 01, wobei 
vorher die Sa1icy1saure mit 10-20% Ricinuso1 angerieben wird, da sie 
dadurch 1eichter 16slich wird. Ferner setzt man Salicy1saure anderen Sa1ben 
zu in der Annahme, daB die Sa1icy1saure die Aufnahme anderer Medikamente 
durch die Haut erleichtert, abgesehen davon, daB die Sa1icy1saure auch ihre 
eigenen arznei1ichen Wirkungen hat. Bei Hiihneraugen und Schwie1en ver
wendet man es lO%ig in Kollodium oder Eisessig ge1ost, als 5-:-10%igen 

1 Das Wintergreen61, Oleum Gaultheriae, stammt aus den Blattern der Gaultheria procum
bens L, die in den atlantischen Staaten Nordamerikas beheimatet ist. Die zerkleinerten 
Blatter werden mit Wasser angeriihrt, iiber Nacht bei 50° stehen gelassen, damit das Glykosid 
Gaultherin zerlegt wird und dann mit Wasserdampf destilliert. Farbloses, gelbes oder rot
liches 01 von eigenartigem krMtigem Geruch. Es bestel,t zu 96-99% aus Salicylsaure
methylester C6H 4(OH)CO· OCH3 und enthalt noch einen besonderen Alkohol und einen 
Ester, die den Unterschied im Geruch zu dem kiinstlichen Salicylsauremethylester, Methy
lium salicylicum, bedingen. Es findet bei Pruritus Verwendung als Salbe, oder es werden 
einige Tropfen eingerieben, und die Stelle wird dann mit Gummipapier bedeckt. 

2 Zum Aufweichen von Schuppen und Krusten ist Vaseline keine geeignoto Salben
grundlage. 
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Salicylspiritus bei oberWi.chlichen parasitaren Erkrankungen (Trichophytie, 
Pityriasis versicolor, rosea, Erythrasma. usw.). Hier bewirkt die Schalung 
eine mechanische Entfernung der Keime. Vielfach wird sie in Form von 
Pflastern verwendet. Nach einem alten Brauch wird diesen Pflastern, besonders 
den hochprozentigen, die zur Hiihneraugenbehandlung verwendet werden 
sollen, das schmerzstillende Extractum Cannabis indicae 1 zugesetzt. 

Man gibt 1-2%igen Spiritus bei seborrhoischen Erkrankungen zum Ab
tupfen. Bei Seborrhoe des Kopfes fiigt man es in gleicher Starke anderen 
Haarwassern wie Resorcinkopfwassern zu. 

OoUodium saUcylatum. 
Salicyl.KoUodium. 

Rp. Acidi sallcylici. . . . . 3,0 
Extracti Cannabis ind. . 0,3 
Terebinthinae veneto . 3,0 
Acidi lactici 0,6 
Collodii. . . . . . . 24,1 

Oollodium salicylatum UNNA. 
Salicyl.Kollodium nach UNNA. 

Rp. Acid. saUcy!. . . . 3,0 
Spirit. aetherei . . 1,5 
Extr. Cannab. indo 1,5 
Collodii. . . . . . 24,0 

Oollodium elasticum salicyl. 
Elastisches Salicyl·Kollodium. 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . 3,0-6,0 
Collod. elastic. ad . . .. . . 30,0 

Oollod. salicylat. elasticum composit. 
Zusammengesetztes elastisches Salicyl. 

Kollodium. 
Rp. Acid. carbolic. 

Acid. sallcy!. 
Acid. lact. aa . 1,0 
Collodii elastic. 10,0 

(FURST.) 

Pasta antisporiatica LASSAR. 
Psoriasissalbe nach LASSAR. 

Rp. Acid. sallcyl. . 
Sulfur. praecip. 
Zinci oxydati 
Aroyliaa ... 
Vaselin. ad . . 

Pasta aseptica. 
Aseptische Paste. 

Rp. Acid. salley!. . . 
Acid. boric. pulv. . . . 
Zinc. oxydat. . . . . . 
Vaselin. . ...•.. 

2,0 
10,0 

19,0 
100,0 

0,5 
5,0 

10,0 
34,5 

Pulvis salicylicus cum Talco. 
Salicylstrewpulver. Fu{lschwei{lpulver. 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . 3,0 
Amyli Tritici . . . .. . 10,0 
Talci ........... 87,0 

Oleum salicylatum. 
SalicylOl. 

Rp. Acid. salicyl. . . • 
Olei Ricini . . . . 
Olei Olivar. ad 

.5,0-10,0 
.. 5,0 
• 100,0 

Sebum salicylatum. 
Salicyltalg. 

Rp. Acid.salmy!. . . 2,0· 
Acid. benzoici. . . . 1,0 
Sebi ovi!.. . • • .'. 97,0 

Solutio b01'o.salicylica. 
Bor8alicyl8;$urelosung. 

Rp. Acid. borici 
Acid. salicy!. aa . . . . . . 6,0 
Aq. destil!. . . . . . . . 988,0 

Zu Umschla.gen bei akuten Ekzemen. 

Spiritus crinalis cum Acido salicylico. 
Salicyisaureteerhaarwasser. 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . 1,0 
Liq. Carbonis deterg. • 5-10,0 
Spirit. dilut. ad. • . . . 100,0 

Pasta saUcylata C. Menthol. 
SaUcyl8aure·M entholpaste. 

Rp. Acid. salicy!. . . 0,6-1,5 
Mentho!. . . . 0,3 
Zinc. oxydat. 
Talc. a.a 6,0 
Adip. suill. ad . . . 30,0 

(Gegen Pruritus.) 

SaUcylsaure.Liniment EICK. 
Rp. Acid. salicy!. . . 2,0 

Tragacanth.. . . . . • . . 5,0 
Glycerin. . . . . . . . . . 2,0 
Aq. destillat. ad. • . . . 100,0 

1 Extractum Oannabis indicae stammt von Cannabis sativa, Varieta.t indica LAMARCK 
(indischer Hanf). Die gewohliche Cannabis sativa ist wahrscheinlich heimisch im west
lichen Asien und wird auch in Europa der Bastfasern und der Frucht wegen ha.ufig an
gebaut. Die Varieta.t "indica" unterscheidet sich von "sativa" dadurch, daB in ihr ein 
harzartiger Stoff gebildet wird, der in unserem kii.lteren Klima der Pflanze fast voll
standig fehlt. In Ostindien kultiviert man die Pflanze hauptsa.chllch ihrer narkotischen 
Eigenschaften wegen. Extractum Cannabis indicae ist ein dickes, griinlich-schwarzes 
Extrakt, in Wasser unloslich, loslich in Alkohol. Wirkt schmerz- und juckstillend. 
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Unguentum Acidi salicylici cum Kreosoto 
UNNA. 

Salicylsaure-Kreosotsalbe UNNA. 

Rp. Acid. salicyl. . 4,0 
K.reosoti . . . . . . . . . 8,0 
Ungt. oerei . . . . . . . 4-5,0 
Cerae flavae. . . . . . . 3-4,0 

Unguentum diachylon cum Acido salicylico. 
Rp. Acid. salioy1. • " • 5-10,0 

01. Rioini . • . . . • . • 20,0 
Ungt. diaohylon ad . • . 100,0 

Vaselinum benzoico-salicylatum LASSAR. 
LASSARB Benzoe-Salicylvaselin. 

Rp. Aoid. salioy1. • • . 1,0 
Tinoturae Ben:wes. . . . . 2,0 
Vaselin. • ........ 47,0 

Unguentum Emplastri Litkargyri cum Acido 
salicylico SIEBERT. 

Salicylsaurebleiptastersalbe nack SIEBERT. 

Rp. Aoid. salioy1.. . . 2,5-5,0 
01. Rioini. . . . . . . . . 10,0 
Emplastri Lithargyri . . . 22,5 
Adipis suilli ad . . . . . . 50,0 

Zum Aufweichen tylotisoher und sohuppiger 
Verhornungen. 

Unguentum sulfurat. composit. SmrAFFEB. 
Zusammengestzte Sckwefelsalbe nach 

SCHAFFER. 

Aoid. salioy1. 
Resorcin. aa . . . 
Sulf. praeo. • . . . 
Vaselin. ad . . . . 

.0,75--1,5 

. . . 3,0 

... 30,0 

Natriumsalicylat, Natrium salicylicum, salicylsaures Natrium, 
C&H,(OH)COONa [1, 2], 
wird dargestellt, indem Natriumbioarbonat und Salicylsa.ure mit etwas Wasser zusammen
gebraoht werden. Nach AufMren der Kohlendioxydentwioklung wird die Mischung auf 
dem Wasserbade erwii.rmt. 1st die Losung nioht deutlioh sauer, wird noch etwas Salioyl
saure zugegeben. Die Losung wird dann bei nioht iiber 600 zur Trockne gebracht und das 
Salz aus 96%igem Alkohol umkrystallisiert. Aus atherhaltigem Alkohol krystallisiert das 
Natriumsalicylatwasserfrei. Es bildetfarblose, geruchlose, seidenglii.nzende, siiB schmeckende 
Schuppen. Durch Einwirkung von Licht und Luft, namentlich bei Gegenwart vonAmmoniak, 
kann as rotliche bis braunliche Farbung annehmen. Ein geringer Gehal~ an freier Salioyl
sii.ure verhindert die Farbung. 

1 Teil lost sioh in etwa 1 Teil Wasser oder in 6 Teilen Alkoho1. Aus der gesattigten 
wii.sserigen Losung soheidet sioh bei niedriger Temperatur zuweilen das Salz in groBen, 
farblosen K.rystallen abo Beirn Erhitzen iiber 2000 entweiohen Phenol und Kohlendioxyd, 
und es bleibt Dinatriumsalioylat. 

Wirkung und Anwendung: Internes Antisepticum. Bei rheumatischen 
Dermatosen, Erythema nodosum, Erythema multiforme, Urticaria, Purpura. 
Innerlich 0,5-1,0, 3-4mal tagl. in Losung, in Pulver, oder in Tabletten. Intra
venos gibt man 200foige Losung, 10-15-20 ccm, also 2-3-4 g jeden 2. bis 
3. Tag bis zur Gesamtdosis von 21-28 g bei Psoriasis (SACHS). 20-30%ige 
Losung nimmt man besonders in Frankreich zur Verodung von Krampfadern. 

PsoriasaJ, 
eine 20%ige Natriumsalicylatlosung in Ampullen zur Psoriasisbehandlung. Erwachsene 
erhalten Imal 10 oem, Imal 15 ccm und Smal 20 ccm in die Vene eingaspritzt. Au.6erdem 
wird die Haut mit einer 1/4_·1/2%igen Chrysarobinzinkpaste behandelt. Das salicylsaure 
Natron scheint die Erkrankung fiir Chrysarobinwirkung empfindlich zu machen, so daB 
man mit einer so geringen Dosierung auskommt. Die Einspritzungen sind nicht immer 
frei von den unliebsamen Nebenwirkungen der Salicylsii.ure (s. 0.). 

Hersteller: Apotheker Dr. A. Bernard, Berlin 0 19. 

Phenylsalicylat, Phenylum salicylicum, Salicylsaurephenylester, Salol, 
C6H,(OH)C0006H 5, 

wird dargestellt, indem man Natriumsalicylat und Phenolnatrium mit Phosphoroxychlorid 
erhitzt. Das Reaktionsprodukt wird durch Waschen mit Wasser von dem beigemengten 
Natriumchlorid und Natriummetaphosphat befreit und der Riickstand wird aus hei6em 
Alkohol unter Zusatz von Tierkohle umkrystallisiert. WeiBes, krystallinisches Pulver von 
schwach aromatischem Geruch und Geschmack. Schmelzpunkt 42-430, in Wasser fast 
unloslich, lOslich in 10 Teilen Alkohol, leicht loslich in Chloroform und Ather. 

Wirkung und Anwendung: Hat bei der inneren Anwendung weniger Neben
wirkungen wie salicylsaures Natron. Man gibt es innerlich bei denselben Er
kra.nkungen wie jenes, 0,5-1,0 3ma! tagl. AuBerlich in Salbenform 5%ig oder 
als Streupulver mit Amylum, bei Geschwiiren, Decubitus, Pruritus. 

Handbuch der Haut- U. Geschlechtskrankhelten. V. 1. 33 
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Salocreol, Salicylsaureester des Kreosots, Kreosotsalicylat, Kreosotum sali
cylicum, 
wird erhalten durch Veresterung von Kreosot mit Salicylsaure unter Zusatz von Mineral
sauren und besteht aus den Salicylsaureestern der im Kreosot enthaltenen Phenole. Olige, 
braune Fllissigkeit, in Wasser unloslich, lOslich in Alkohol, Ather, Chloroform. 

Wirkung und Anwendung: Bei Driisenschwellungen, Analfissuren, Erysipel 
zum Aufpinseln. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Mesotan, Salicylsauremethoxymethylester, Methoxymethylium salicylicum, 
HO . C6H4CO . OCH20CH3, 

wird dargestellt durch Einwirkung von Chlormethyliither auf Natriumsalicylat. Klare, 
gelbliche, olartige Fliissigkeit von schwach gewiirzigem Geruch. Nur wenig lOslich in 
Wasser, lcicht loslich in Alkohol, Ather, Benzol und in fetten Olen. Beim Erhitzen tiber 
1000 zerfallt der Ester in Salicylsaure, Formaldehyd, Methylalkohol und Spuren von Salicyl
sauremethylester. Mesotan ist sehr leicht zersetzlich, und es wird nicht nur durch Alkalien, 
Bondern auch schon durch Wasserdampf verseift. Schon die Feuchtigkeit der Luft allein 
vermag eine allmahliche Zersetzung zu bewirken, worauf die festen Ausscheidungen 
zurlickzufiihren sind, die bei der Aufbewahrnng in GefiiBen entstehen konnen. Sie sollen 
aus Salicylsaure, nach anderen Angaben aus Paraformaldehyd bestehen. Nach verbessertem 
Verfahren hergestelltes Mesotan zeigt diesen Ubelstand nicht mehr. 

Wirkung und Anwendung: Bei Erythema nodosum, Pruritus, Pruritus vulvae, 
Hyperidrosis, Erysipel zu25-500f0 mit Olivenol oder als 25%ige Salbe. Es 
macht gelegentlich Hautreizungen. Bei eintretender Hautrotung ist die An
wendung zu unterbrechen. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Salit, Bornylsalicylat, Borneolum salicylicum, der Salicylsaureester des 
BOl,'neols, C6H4(OH)CO . OClOH 17, 

entsteht durch Veresterung von Borneol mit Salicylsaure. Olige, in Wasser unlosliche 
~liissigkeit, wenig loslich in Glyccrin, mischbar mit Alkohol, Ather, Chloroform, fetten 
Olen. Durch Kochen mit Alkalien wird es verseift. 

Wirkung und Anwendung: Rein oder zu gleichen Teilen mit Olivenol. Ver
wendung bei den gleichen Krankheiten wie Mesotan. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handels/orm: Salitum purum enthalt 70% Salicylsaurebornylester. Salitol 

in OP zu 35 und 70 g, Salitcreme in kleinen und groBeren Tuben. 

Amsali -Haarwasser, 
ein Haarwasser mit Salicylverbindungen nach E. UNNA. 

Anwendung: Bei Alopecia pityroides. 
Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 

Arsenik-Salicyl-Cannabis-Pflastermull (nach UNNA) 
besteht aus Acidum arsenicosum, Extractum Cannabis .aa 5,0, Acidum salicylicum 20,0 
auf 1 m. Wird bei Hautkrebs empfohlen. 

Cornillin, 
Hlihneraugenmittel, ein Guttaperchapflastermull, der Salicylsaure und Extractum Cannabis 
enthii.lt, und dem ein Leukoplaststreifen beigegeben ist. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 
Handelsform: Stiick 'zu 5 : 9 cm in Pappdose oder 2 Stiick zu 2 : 9 cm in 

Beuteln. 

Cornina, 
Hlihneraugenringbinde, mit Filzring und Salicylsaurekern. 

Hersteller: Wie oben. 
Handelsform: Schachtel mit 4 Stuck. 
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Ester.Dermasan, 
eine 10% Salicylsaure enthaltende Seifengrundlage mit 10% Salicylsaureestern und mit 
Benzyl-Phenylradikalen. Findet dieselbe Verwendung wie Mesotan, Salit usw. Vorsicht 
vor Hautreizungen. 

Hersteller: Dr. Rudolf ReiB, Berlin NW 87. 
Handelsform: 1st erha,ltlich als Teer-Dermasan mit 5% Liquor Carbonis 

detergens oder 10% Oleum Fagi und als IO%iges Chrysarobin-Dermasan. 

Rheumasan, 
eine iiberfettete Salicylsaureseife mit 10% Salicylsaure wird zur Verwendung bei Pityriasis 
versicolor, Psoriasis, Tylositas empfohlen. 

Hersteller: Wie oben. 

Gerbsauren. 
Die Weibchen einer Gallwespe, Cynips tinctoria Hartig, erzeugen auf Quercus infectoria 

Olivo krankhafte Wucherungen, die Gallen. Die strauchige Eiche ist heimisch ill ostlichen 
Mittelmeergebiet und in ganz Kleinasien. Die Wespe legt im Sommer je ein Ei in die junge 
Blattknospe. Der durch dieses Ei und durch die sich spater entwickelnde Larve selbst 
oder durch Sekrete derselben verursachte Reiz regt die Knospe an der Ablagestelle zu 
einer abnormen Entwicklung an, aus der schlieBlich die Galle entsteht, in der die Larve 
des Insekts 5-6 Monate verbleibt, um sich dann durch ein Flugloch einen Weg nach auBen 
zu bahnen. . 

Die Gallen sind kugelig, nach unten meist in einen ganz kurzen stielartigen Fortsatz 
verschmalert, in der oberen Halfte mit kurzen Hockern, Stacheln oder Falten bedeckt. 
Der Durchmesser ist etwa 2,5 cm. Etwas unterhalb der Mitte liegt das ungefahr 3 mm 
weite Flugloch. Die Gallen sind sehr hart und sprode, so daB sie unter dem Hammer in 
scharfkantige Stiicke zerspringen. Bestimmte Sorten enthalten etwa 60-70% Gallusgerb
saure (Tannin). Ferner etwa 3% Gallussaure (Trioxybenzoesaure). 

GalHlpfeltinktur, Tinctura Gallarum, 
wird aus grob gepulverten Galla.pfeln und verdiinntem Alkohol 1 + 5 durch Maceration 
bereitet. Eine sauer reagierende, mit Wasser klar mischbarc Tinktur, die durch Eisen
chloridlosung schwarzblau gefarbt wird. 

Wirkung und Anwendung: Als Adstringens. Gepulverte Gallapfel mit Talkum 
gemischt als Streupulver. Die Tinktur findet bei Schleimhauterkrankungen 
Verwendung. 

Gallanol, Gallinol, Gallussaureanilid, C6HsNH. CO . C6H2 . (OH)3 + 2 H20. 
Farblose, bei 1000 wasserfrei werdende und im wasserfreien Zustande bei 2050 

schmelzende, in kaltem Wasser schwer, in heiBem leicht 16s1iche Krystalle. 
Wirkung und Anwendung: Als 1O%ige Salbe bei Psoriasis. Hat nur schwache 

Wirkung, aber nicht die Giftigkeit der Pyrogallussaure. 
Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 

Gerbsaure, Acidum tannicum, Gallusgerbsaure, Tannin. 
Die Gerbsaure wird aus den chinesischen, japanischen oder tiirkischen Gallapfeln 

gewonnen. Die Darstellung beruht auf der Eigenschaft der Gerbsa.ure, daB sie in Alkohol 
enthaltendenAther leicht lOslich, in wasserhaltigemAther schwer loslich ist. Der alkoholisch
atherischen Liisung kann sie durch Schiitteln mit Wasser vollig entzogen werden. ZerstoBene 
Gallapfel werden mit einem Gemisch von 4 Teilen Ather und 1 Teil Alkohol ausgezogen. 
Die filtrierten Ausziige werden mit 1/3 Vol. Wasser tiichtig durchgeschiittelt. Die sich 
absetzende atherische Schicht wird abgetrennt und zweimal ebenso mit Wasser ausge
schiittelt. Die vereinigten wasserigen Fliissigkeiten werden auf dem Wasserbad zur Sirup
dicke eingedampft. Den Riickstand lOst man in der 8fachen Menge Wasser, erwarmt, 
mischt mit Tierkohle und laBt mehrere Tage stehen. Nach Filtrieren wird die Losung 
eingedampft und das Produkt weiter im Trockenschrank auf Porzellantellern gut getrocknet 
und dann gepulvert. 

Fast weiBes oder gelbliches Pulver oder sehr leichte, braunlichgelbe Schiippchen, fast 
ohue Geruch. Verstaubtes Tannin reizt zum Niesen. Die wasserige Losung rotet Lackmus
papier, schmeckt sehr herbe zusammenziehend und riecht eigenartig fade. Es lost sich 
in I Teil Wasser oder 2 Teilen Alkohol von 90 Vol.-Prozent zu einer braunlichen Fliissigkeit. 

33* 
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Es ist ferner loslich in 2 Teilen Glycerin, unIoslich dagegen in wasserfreiem Ather, Chloro
form, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, atherischen und fetten Olen. Aus konzentrierlen 
wasserigenLosungen wird es ohne chemisch veranderl zu werden, gefiilllt dureh Phosphorsaure, 
Schwefelsaure, Salzsaure, Natriumehlorid. Alkaliseh gemachte Gerbsiiurelosungen nehmen 
begierig Sauerstoff aus der Luft auf und £arben sieh dabei dunkel. Beim Erwarmen mit ver
diinnten Sii.uren, z. B. Salzsiilure, geht die Gerbsaure in Gallussaure iiber. Gallussaurebildung 
erfolgt aueh in versehimmelten Gerbsaurelosungen. Durch Eisensalze werden Tanninlosungen 
dunkelblau gefarbt, WOTauf die Verwendung zur Herstellung der Eisengallustinte beruht. 

Nach E. FISCHER und K. FREUDENBERG ist der wesentliehe Bestandteil der Gerbsaure 
wahrscheinlieh eine Pentadigalloylglykose CS6H52046' eine Verbindung von einer Molekel 
Glykose mit 5 Molekeln Digallussaure: Die Salze der Gerbsaure heiJ3en Tannate. Die 
Salze der Alkalien und der alkalischen Erden sind in Wasser loslich, die der Schwermetalle 
in Wasser unloslieh. Die wasserige Losung der Gerbsaure wird durch EiweiJ3, Leim, Alkaloide 
und Breehweinstein gefiillt. Ferrisalze geben mit Tanninlosungen blauschwarzen Nieder
schlag. Jod wird von Gerbsaure aufgenommen und gebunden. 

Auf Schleimhauten oder auf der Korperhaut, falls diese der Hornschicht beraubt ist, 
fallen Tanninlosungen das EiweiB. Die Zellen der Oberfla.che verlieren ihre weiche Be
schaffenheit und werden in eine mehr oder minder dichte Schicht umgewandelt, die sich 
zusammenzieht, sehrumpft. Hierdurch werden aIle kleineren GefaBe zusammengezogen 
oder zusammengedriickt und die Haut wird blaJ3. Neben dieser mechanischen GefaB
verengerung rufen schwache Tanninlosungen aktiv eine GefaJ3verengerung hervor, bei 
starkeren Losungen folgt dieser Verengerung spater eine Gefii.Berweiterung. Auch leichte 
anasthesierende Wirkungen machen sieh bemerkbar. Bakterien finden auf einer durch 
Tannin chemiseh veranderten Raut- oder Sehleimhautflaehe keinen giinstigen Boden. 
Dringt Tannin in Driisenausfiihrungsgange ein, so kommt es zu einer Einschrankung 
der Sekretion (z. B. SchweiJ3absonderung). 

Tannin hat also in schwacheren Konzentrationen hauptsachlich adstringierende Eigen
sehaften, in starkeren Atzwirkungen. Eine direkte keimtotende Wirkung ist nicht sicher 
nachgewiesen. Die oben erwahnte nahrbodenverschlechternde Wirkung tritt hierfiir ein. 

Anwendung: Tannin kommt iiberall dil. in Frage, wo man eine Wirkung auf 
HautgefaBe erzielen will (chronische Erytheme, Ekzeme) und dort, wo man Haut 
widerstandsfahiger gegen auBere Einfliisse machen (Balanitis, Intertrigo), oder 
wo man Driisensekretionen einschranken will (Seborrhoea oleosa, Hyperidrosis). 

Ais wasserige Lasung 1/2-1 TeelOffel auf 1/2-1 Liter Wasser zu artlichen 
Badem und zu Umschlagen. 2%iger Zusatz zu Haarwassem; als 2-5-10%ige 
Salben, als 5-lO% ige Lasung bei Frostbeulen. Rein oder mit Talkum zu 
gleichen Teilen bei Balanitis. 

Unguentum tanno-sulfurat. ROSENTHAL. 
Sehwefel-Tanninsalbe ROSENTHAL. 

Rp. Acid. tannic. 1,0-2,0 
Sulfur. praec. . . . . . 2,0-4,0 
Vaselin. ......... 20,0 

Bei Sycosis simplex. 

Pasta tanno-sulfurata 0. ROSENTHAL. 
Schwefel- Tanninpaste ROSENTHAL. 

Rp. Acid. tannic. 1,0 

Rp. 

Sulfur. praec. 2,0 
Zinc. oxydat. 
Amyl. aa .. 
Vaselin. ad . 

Bei Sycosis simplex. 

Tanninpuder. 

3,5 
20,0 

Acid. tannici . . . . . 5,0 
. M:agnes. carbon. . . .. 10,0 
Talc. ad . . . . . . .50,0 

Zum Einpudern bei Balanitis. 

Tannin-BorlOsung. 
Rp. Acid. tannic. . . . . . 2,5 

Acid. boric. . . . . .. 10,0 
Ag. destill. ad. . . .. 500,0 

Zu Umschlagen bei akuten Ekzemen. 

TanninsalicylsaurelOsung. 
Rp. Acid. tannic. 

Acid. salicyl. 
Aq. dest. ad . 

Frostmittel. 

1,0 
0,1 

100,0 

Rp. Acid. tannic. 2,5 
Spirit. camphorat. ad 50,0 

Zum Einpinseln. 

Collodium Aeidi tannici eum Resomino. 
Resorcin- Tannin-Kollodium. 

Rp. Acid. tannici . . . . . 
Resorcini ...... . 
Collodii elast. . . . . . 

Gegen Frostbeulen. 

5,0 
2,5 

50,0 

Spiritus erinalis cum Acido tannico. 
Tannin-Haarspiritus . 

Rp. Acid. tannici . . 3,0 
Glycerin. . . . . 6,0 
Spiritus dilut. 
Ag. destill. aa ad . 100,0 

Lippenpomade (VEIEL). 
Rp. Acid. tannic. . . .. 0,2 

Cerat. Cetac. rubr. . . .. 10,0 
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Tanninbiiiler werden gebraucht bei Urticaria, chronischen Ekzemen, Pru
ritus, besonders in der Kinderpraxis (LEDERMANN). Man nimmt etwa 20 g 
Tannin auf 20 Liter Wasser, was etwa 50-100 g auf ein Vollbad entspricht. 
Nach UNNA bereitet man ein Bad aus: Sol. acid. tannic. 10,0/200,0 und Sol. 
Ferr. sulfuric. crud. 20,0/200,0 (Tintenbad). 

Tannoehrom 
ist eine Resorcin enthaltende Chromtannmverbindung. Es kommt als Pulver und in Losung 
in den Handel. 

Wirkung und Anwendung: Als Adstringens und Antisepticum in der Wund
behandlung. 

Hersteller: G. Hell & Co., Troppau. 

Tannoform, Methylen-Ditannin, 
wird dargestellt. indem Tannin in heiBem Wasser gelost wird. Die Losung wird dann mit 
Formaldehydlosung von 30% und mit konzentrierter Salzsa.ure versetzt, bis kein Nieder
schlag mehr entsteht. Nach dem Auswaschen des Niederschlages mit. Wasser wird bei 
mii.Biger Warme getrocknet. Leichtes, schwach rotlichbraunes, geruch- und geschmack
loses Pulver, unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol. Ammoniakfliissigkeit, Natron
lauge und NatriumcarbonatlOsung lOsen Tannoform mit gelber bis rotbrailner Farbe. 

Wirkung undAnwendung: Sekretionshemmend und austroclmendbei Bala
nitis, stark absondernden Unterschenkelgeschwiiren, Intertrigo. Es wirkt auch 
giinstig bei Hyperidrosis, Impetigo contagiosa, Ekzemen. Frische Wunden 
werden hii.ufig gereizt, infizierte, eiternde Wunden dagegen giinstig beeinfluBt. 
Als Streupulver rein oder 33%ig (es fiirbt die Haut rotbraun). Als 5- bis 
lO%ige Salbe oder Paste. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: Rein und 331/3%iges Streupulver in OP zu 50 g (Beutel) und 

100 g (Streudose). 

Helgotan und Tannisol 
sind dem Tannoform ahnliche Formaldehydverbindungen der Gerbsaure. 

Helgotanum bromatum 
ist eine dem Tanno"lYromin ahnliche Formaldehydverbindung eines Bromtannins. 

Wirkung und Anwendung: Wie Tannoform. 
Hersteller: Dr. A. Voswinkel, Berlin W 57. 

Tannisol, Meditannosin, Methylenditannin, 
Kondensationsprodukt aus Formaldehyd und Tannin (analog dem Tannoform). Rotlich
braunes, geruch- und geschmackloses, in Wasser unlosliches, in Alkohol und verdiinnten 
Alkalien losliches Pulver. 

Wirkung und Anwendung: Wie Tannoform. 
Hersteller: H. Wolfrum & Cie., Augsburg. 

Tannobromin, 
die Formaldehydverbindung eines Bromtannins (alkohollosliches Bromocollpra.parat); 
rotlich oder gelblichgraues Pulver, wenig loslich in Wasser, leicht lOslich in alkalischen 
Fliissigkeiten, in Kollodium und Alkohol. 

Wirkung und Anwendung: Juckstillend, antiseptisch und schwach adstrin
gierend. Als lOo/oiges Kollodium bei Frostbeulen (Frostinbalsam), als 2- bis 
5%ige aIkoholische Losung bei Haarausfall (nur bei briinetten Personen), a.ls 
2-IO%ige Salbe. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Bromotan, Methylenbromtanninharnstoff, 
hellbraunes, geschmackloses, in Wasser unlosliches Pulver. 
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Wirkung und Anwendung: Ais Streupulver oder 10%ige Salbe bei Ekzemen, 
Urticaria usw. 

Hersteller: Dr. A. Voswinkel, Berlin W 57. 

Bromoeoll s. S. 306. 

Frostinbalsam, Tannobromin-Kollodium, 
ist eine L6sung von 1 Teil Tannobromin in 10 Teilen 4%igem Kollodium, der 1 TeilAlkohol 
und 0,5 Teile Benzoetinktur zugesetzt sind. Nur bei geschlossenen Frostschii.den. 

Frostinsalbe, s. S. 306. 

Heliobromin, Dibromtanninhamstoff. 
Wil'kung und Anwendung: Juckstillendes Mittel, kommt in den Handel als 

Heliobromum liquidum in lO%iger alkoholischer Lasung und als gebrauchs
fertige 10%ige Salbe. 

Rp. Heliobromi liquidi 
Liquor. Carborus detergent. 
Bromocolli solubilis aa 5,0-10,0 
Zinci oxvdat. 
Talci aa-. . . . . . . . . 17,5 
Glycerin. 
Aq. destill. aa ad. . . . .. 100,0 

Juckstillende Pinselung. 
Es folgen jetzt eine Anzahl von Drogen, deren Wirkung hauptsachlich auf 

Tanningehalt beruht. 

Eichenrinde, Cortex Quercus, Eichenlohe 
stammt von Quercus robur L., Quercus pedunculata Ehrh., Stiel- oder Sommereiche und 
Quercus sessiliflora, Trauben- odcr Wintereiche. Man verwendet die Rinde jiingerer bis 
20 Jahre alter, ungefahr 10 cm dicker Stamme, die noch keine Borke hilden. Die Eichen
rinde enthii.lt bis etwa 15% Eichengerbsaure, ferner etwa 1,6% Gallussaure, 5-6% Eichen
roth, Gummi, 6% Harze, Fett, 6-7% Pectinstoffe, 2,5% Zucker, 4--6% Apfelsaure, 
Salze, Asche. . 

Wil'kung und Anwendung: Zu adstringierenden Badem, bei chronischen 
Ekzemen, Frostschaden, Pruritus und Urticaria. M.an nimmt auf ein Vollbad 
1/2 bis 1 kg der Rinde, die man vorher mit einer kleineren Menge Wasser abkocht. 
Fur Teilbader entsprechend weniger. 

Ratanhiawurzel, Radix Ratanhiae 
stammt von K'I'ameria triandra Ruitz et Pavon, ein kleiner Strauch heimisch in den 
peruanischen .Anden. Die von wildwachsenden Pflanzen gegrabenen, bis 60 cm langen, 
bis 1,5 em dicken, holzigen Wurzelaste, nicht auch die in der Droge vielfach noch anzu
treffende Hauptwurzel, enthalt die Ratanhiagerbsaure zu etwa 8%. Wird zur Herstellung 
der folgenden Prii.parate verwendet: 

Ratanhiaextract, Extractum. Ratanhiae 
ein. trockenes Extrakt, aus einem wasserigen Auszug hergestellt, bei dessen Bereitung 
MetallgefaBe, zumal eiserne, sorgfaltig zu vermeiden sind. Die grobgepulverte Ratanhia
wurzel wird mit Wasser von 15-20° 24 Stunden lang maceriert, die PreBfliissigkeit auf
gekocht, nach Absetzen, koliert und in einer Porzellanschale zur Trockne eingedampft. 

Ratanhiatinktur, Tinctura Ratanhiae, 
eine dunkel rotbraune Tinktur, die durch Maceration von 1 Teil Ratanhiawurzel mit 5 Teilen 
Alkohol hergestellt wird. 

Wirkung und Anwendung.· Ais Adstringens. 
Rp. Extract. Ratanhiae . . . 10,0 

Thymol. . . . . . . . . 0,5 
Vaselin. ad . . . . . . . 100,0 

Bei mcus cruris nach OPPENHEIM. 

Die Tinktur wird zu Pinselungen bei Schleimhauterkrankungen verwendet, 
oder verdunnt 1-2 TeelOffel auf ein Glas Wasser, zu Mundspulungen. 
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Heidelbeeren, Fructus Myrtilli, Blaubeeren, 
die getrockneten reifen Friichte von Vaccinium myrtillus L., der Heidel- oder Blaubeere. 
Die Beere ist in frischem Zustande saftig, kugelig, erbsengroB, schwarz purpur; getrocknet 
ist sie stark zusammengeschrumpft, fast schwarz, pfefferii.hnlich. Gerbstoffhaltig. 

Myrtillin, Extractum Myrtilli WINTERNITZ. 
Getrocknete Heidelbeeren werden mit'Wasser iibergossen, iiber gelindem Feuer gekocht, 

bis der Farbstoff gelost ist. Die noch diinnfliissige Masse reibt man durch ein engmaschiges 
Haarsieb, wascht mit heiBem Wasser nach, gieBt durch ein Tuch und kocht die Kolatur 
zur Sirupdicke ein. Zur Erhiihung der Haltbarkeit soIl ein Zusatz von Salicylsaure 
{0,2 auf 1 Liter) gemacht werden. WINTERNITZ empfiehlt das Extrakt gegen Haut- und 
Schleimhauterkrankungen, besonders bei mykotischen Ekzemen und Brandwunden. Man 
tragt es mit einem Pinsel auf, bestreut mit Reispuder und legt Watte dariiber., 

HamamelisbUttter, Folia Hamamelidis, Wiinschelrutenblatter 
stammen von Hamamelis virginiana L., heimisch in den atlantischen Staaten von Nord
amerika; ein bis 7 m hoher Strauch. Die Blii.tter werden im Herbst gesammelt und ent
halten etwa 8% Gerbstoff, Hamamelistannin, ferner einen glykosidischen Gerbstoff und 
Fett, geringe Mengen dunkelgelbes, atherisches 01. . 

Hamamelisextrakt, Extractum Hamamelidis. 
Grob gepulverte Hamamelisblii.tter werden mit verdiinntem Weingeist 3 Tage lang bei 

Zimmertemperatur stehen gelassen, dann ausgepreBt. Der Riickstand wird nochmals mit 
einem smrker verdiinnten Weingeist 24 Stunden lang ausgezogen. Beide Ausziige werden 
vereinigt, filtriert und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Das Extrakt ist braun, in 
Wasser triibe loslich. 

Hamamelisfiuidextrakt, Extractum Hamamelidis fluidum (liquidum) 
w.ird aus grob gepulverten Hamamelisblii.ttern durch Perkolation mit einer Mischung von 
1 Teil Alkohol (86 Gew.-%) und 1 Teil Wasser hergestellt. 

Wirkung und Anwendung: Als Adstringens, besonders bei Ramorrhoidal
leiden und ihren Begleiterscheinungen, wie Analekzeme, Fissuren usw. 

Unguentum Ha;ma;melidis. 
Hamamelissalbe. 

Rp. Extracti Hamamel. fluid.· . 
Adipis Lanae 
Paraffini liquid. . . . . . 

Catechu 

10,0 

30,0 

Suppositoria Hamamelidis. 
H amamelis-.Ajterzapfcken. 

Rp. Extracti Hamamel. fluid. 
Jodylini ...... . 
Olei Cacao ..... . 
Balsami peruvian. . . . 

f. suppositoria Nr. 10. 

6,0 
3,0 

23,5 
0,5 

stammt von der in Vorder- und Hinterindien und auf Ceylon heimischen Acacia catechu 
Wildenow und von der Acacia surna Kurz, die in Vorderindien und im tropischen Afrika 
wii.chst. Es ist ein aus dem zerkleinerten Kernholz der Bii.ume durch Auskochen mit Wasser, 
Eindicken und volliges Eintrocknen an der Sonne gewonnenes Extrakt. Es bildet uuregel
maBige Stiicke, die groB muschelig brechen und auf der ganzen Bruchfla.che gleichmii.Big 
dunkelbraun sind. Geruchlos; Geschmack zusammenziehend bitterlich, zuletzt siiBlich. 
Enthii.lt Catechu-Gerbsii.ure. 

Catechutinktur, Tinctura Catechu 
w.ird aus 1 Teil grob gepulvertem Catechu und 5 Teilen verdiinntem Weingeist gewonnen. 

Wirkung und Anwendung: Adstringens. Catechupulver wird als 20%ige 
Salbe bei Decubitus angewendet. Die Tinktur zu Pinselungen bei Mundschleim
hauterkrankungen, verdiinnt zu Mundspiilungen. 

WalnuBbl!ttter, Folia Juglandis, 
stammen von Juglans regia L., heimisch in Kleinasien, Persien, Indien, Birma und Japan, 
kultiviert in Siid- und Mitteleuropa und sind die im J uni vor dem volligen Auswachsen bei 
trockenem Wetter gesammelten, rasch getrockneten Bla.tter. Offizinell sind die von dem 
Blattstiel befreiten Bla.ttchen. Enthii.lt Gerbstoff, Nucitannin. 

Wirkung und Anwendung: Zu adstringierenden Badem, 0,5-1 kg auf I Bad. 
Abkochungen dienen auch zu Umschlagen bei akut entziindlichen Raut
erkrankungen. 
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Menthol. 
Menthol, Mentholum (Linksmenthol) Pfefferminzcampher, CI0~OO, 

bilde~ einen wesentlichen Bestandteil des Pfefferminzoles der einheimischen Mentha piperita 
und des japanischen Pfefferminzoles von der Mentha arvensis D. C. var. piperascens Holmes. 
Aus dem japanischen Pfefferminzol kann das Menthol leicht durch Auskrystallisieren 
gewonnen werden. Aus menthola.rmeren Olen destilliert man die Terpene vorher groBten
teils ab. Farblose, sprode Krystalle, Schmelzpunkt 440• Es sublimiert schon bei ziemlich 
niedriger Temperatur und ist linksdrehend. Geruch und Geschmack pfefferminzartig. 
Auf die Haut gebracht erzeugt es Brennen und das Gefiihl der Ka.lte. Kaum lOslich in Wasser, 
sehr leicht 16slich in Alkohol, Eisessig, Ather und Chloroform und in fetten und ii.therischen 
Olen. Mit Campher, Borneol, Thymol zusammengerieben, gibt es fliissige Gemische. 

Das Menthol ist ein sekundarer Alkohol 5-Methyl-2-isopropylliexahydrophenol, 
C6H9(CHa)(CaH7)OH [5, 2, 1]. 

Mit Sauren bildet es Ester. 
Wirkung: Menthol bringt auf der Haut ein erfrischendes Kaltegefiihl hervor, 

dem nach 10-15 Minuten ein leichtes prickelndes Brennen folgt. Diese Wirkung 
wird nach GOLDSCHEIDER durch Reizung der kalteempfindlichen Nerven
endigungen erklart. Da auch die warmeempfindlichen Nerven von der Wirkung 
betroffen werden, so tritt an Stellen, an denen die Warmeempfindlichkeit 
physiologisch gro.Ber ist als die Kalteempfindlichkeit, Hitzeempfindung auf. 
Das Kaltegefiihl wird von einer Hyperasthesie fiir Kalte begleitet, daher werden 
Gegenstande von normaler Temperatur an den mit Menthol eingeriebenen Stellen 
a.ls abnorm kiihl empfunden. Die Veranderungen im Temperaturempfinden 
werden von einer gewissen schmerz- und juckstillenden Wirkung begleitet, die 
sich aber nur auf die dicht unter der Haut liegenden Nerven erstreckt. 

Auch gewisse antiseptische Eigenschaften kommen dem Menthol zu. 
Anwendung: 1nnerlich wird es bei hartnackigem Hautjucken, bei Urticaria, 

Neurodermitis, als Darmdesinjiziens, gegebenenfalls mit Tierkohle zusammen 
gegeben (FURST). 0,1-0,5 g mehrmals taglich. Mangibtalsovoneiner5-100f0igen 
alkoholischen Menthollosung 3mal taglich 15-20 Tropfen. 

Die hauptsachlichste Verwendung erfolgt aufJerlich bei juckenden Erkran
kungen, Urticaria, Pruritus, Strophulus uSW. Man gibt es als 0,5--1 %ige 
alkoholische Losung. Bei akuten Ekzemen ist eine gewisse Vorsicht geboten, 
da leicht eine Reuung eintreten kann. Man verordnet auch 2-5%ige Salbe 
oder fiigt es in gleicher Starke anderen Salben, wie Schwefel-, Tumenol-, Teer
Salben usw. zu. 

Juckstillender Spiritus nach SOHA.FFlllR. 
Rp. Mentholi . . . . 1,0 

Phenol. liquefact. 
Acid. salicyl. aa . . . . . . 2,0 
Spiritus ad . . . . . . . 100,0 

Juckstillende Salbe nach SOHA.FFER. 
Rp. Phenol. liquefact. . 0,25-{),5 

Menthol. . . .. .0,5 -1,0 
Acid. salicyl. .. . 1,0 -2,5 
Lanolin. . . .. ... 10,0 
Vaselin. ad . .. ... 50,0 

Mentholpuder nach LA.SSAR. 

Rp. Phenol. liquefact. . . . . . 
Mentholi ........ . 
Talci .......... . 

Mentholsalbe nach LAssAR. 

1,0 
1,5 

47,5 

Rp. Mentholi . . . . . . . . . 2,5 
Balsami peruviani. . . . . 5,0 
Ungt. Wilsoni 
Adipis Lanae C. Aqua aa ad 50,0 

Es wird neuerdings auch ein synthetisches Menthol "Schering" hergestellt. 
Die natiirlichen Menthole scheinen nicht immer einheitlich zu sein, wahrend 
die synthetischen immer dieselbe Zusammensetzung haben. Es wird aus einem 
Bestandteil eines nicht angegebenen atherischen lHes dargestellt. Der Schmelz
punkt des synthetischen Menthol liegt mit 350 niedriger als der des natiirlichen 
Menthol (43-440). 1m Ansehen und im Geruch gleicht er dem natiirlichen 
Produkt. Die pharmakologische Untersuchung hat keine abweichenden Eigen
schaften ergeben. 
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Campber. 
Campher, Camphora, Japancampher, C1oH160, 

ist der feste Anteil des atherischen bIes des Campherbaumes Cinnamomum Camphora 
T. Nees et Eberm, der an der Kiiste von Ostasien von Cochinchina bis zur Miindung des 
Jang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Hainan und Formosa und im siidlichen Japan 
verbreitet ist und dort sowie in anderen warmen Landern, z. B. Ostafrika, Marokko, Ceylon, 
Kalifornien usw. vielfach angebaut wird. Die Hauptmenge des Camphers wird in Japan, 
besonders auf Formosa, gewonnen. 

Die Spane des Campherbaumho]zes, auch zerkleinerte Zweige und Blatter werden in 
oft sehr einfachen Apparaten der Destillation mit Wasser unterworfen. Auf dem Destillate 
schwimmt schlieBlich ein halbfliissiges Gemisch von festem Oampher und Oampherol. Letz
teres wird von dem ausgeschiedenen festen Oampher durch Abpressen getrennt, worauf der 
Campher in Form kornig krystallinischer Massen in Holzbottichen mit etwa 80 kg Inhalt, 
die mit geflochtenen Matten umkleidet sind, in den Handel gelangt. Der Formosa-Oampher 
kommt in Kisten von 50-60 kg Inhalt, die mit einer dicken Bleifolie ausgeschlagen sind. 

Der Rohcampher wird durch Sublimation einem ReinigungsprozeB unterworfen, der 
fruher fast nur in Europa, jetzt aber groBtenteils bereits in Japan durchgefuhrt wird. 

Der gereinigte Oampher bildet durchscheinende, kornig krystallinische Massen. Aus 
Alkohol krystallisiert er in glanzenden, farblosen Krystallen. Der Geruch ist eigenartig, 
der Geschmack brennend scharf, etwas bitter, hinterher kuhlend. Ein Zerreiben im Morsee 
gelingt nur nach Befeuchten mit Alkohol, Ather oder Chloroform (Camphora trita, Campher
pulver). Beim Erhitzen schmilzt er bei 175°, sublimiert aber teilweise schon vorher, langsam 
auch schon bei gewohnlicher Temperatur; angezundet verbrennt er mit ruBender Flamme. 
Er ist rechtsdrehend. Campherstiickchen schwimmen auf dem Wasser mit lebhafter Be
wegung. In Wasser ist er wenig lo~~ich; ein Liter Wasser lost bei gewohnlicher Temperatur 
etwa 1,7 g. Er ist leicht loslich in Ather, Alkohol, Chloroform, fetten und atherischen bIen. 
Verreibt man Campher mit Chloralhydrat, Phenol, Thymol, Menthol, Resorcin, Pyrogallol, 
Mono- und Dichloressigsaure und manchen anderen festen organischen Verbindungen, so 
werden die Mischungen flussig und bleiben es auch bei gewohnlicher Temperatur. 

Kiinstlicher (synthetischer) Campher. Camphora artificialis. 
Als sog. "Kiinstlicher Gampher" oder Gamphoricin wurde fruher das durch Einwirkung 

von trockenem Chlorwasserstoff auf Terpentinol erhaltene Pinenhydrochlorid C1oH1,Cl 
bezeichnet, das chemisch von dem Campher sehr verschieden ist. Heute wird wirklicher 
Campher synthetisch dargestellt und zwar aus dem im Terpentinol enthaltenen Pinen OloH16' 
Der synthetische Campher ist auBerlich und in seinem chemischen Verhalten von dem 
naturlichen Campher nicht verschieden. Er ist aber optisch inaktiv, wahrend der naturliche 
Oampher rechtsdreht. Der synthetische Oampher· kann iiberall dort medizinische Ver
wendung finden, wo es sich urn eine auBerliche Anwendung handelt. Fur die innerliche 
Anwendung scheint er den natiirlichen Oampher nicht vollig ersetzen zu konnen (HEFTER). 
Es gibt aber auch namhl\fte Pharmakologen, die keine Unterschiede in den Wirkungen 
des kiinstlichen und naturlichen Camphers gefunden haben. 

Campherspiritus, Spiritus camphoratus, 
besteht ami 1 Teil Oampher in 7 Teilen Weingeist gelost und 2 Teilen Wasser. 

Camphersalbe, Unguentum camphoratum, 
besteht. aus 2 Teilen Oampher, 5,4 Teilen Wollfett, 2,6 Teilen Paraffinsalbe oder 1 Teil 
Campher und 9 Teilen Unguentum molle. 

Camphervaselin, Unguentum camphoratum vaselinatum. 
1 Teil Campher wird in 9 Teilen gelbem Vaselin durch Erwarmen gelost. 

Campherwein, Vinum camphoratum. 
1 Teil Campher wird in 1 Teil Alkohol gelost, die Losung wird mit 3 Teilen Gummischleim 

angerieben und die Mischung unter allmahlichem Zusatz von 45 Teilen WeiBwein emulgiert. 

Carbolcampher, Camphora carbolisata, 
~ird hergestellt aus 9 Teilen Oarbolsaure, 1 Teil Spiritus und 25 Teilen gepulvertem Oampher. 
Olige, blaBgelbliche Fliissigkeit von schwachem Camphergeruch, mischbar in allen Ver
haltnissen mit fetten Olen. 

Resorcincampher, Camphora resorcinata 
ist eine beim Zusammenschmelzen von gleichen Teilen Campher und Resorcin entstehende 
Fliissigkeit. 
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Thymolcampher, Camphora thymolica, 
wird dargestellt durch Zusammenreiben gleicher Teile Thymol und Campher. 

Naphthol-Campher, p-Naphtholum camphoratum, 
wird durch Erwarmen einer Mischung von 2 Teilen Campher und 1 Teil ,B-Naphthol bis 
zum Schmelzen bereitet. Eine sirupartige, mit Alkohol mischbare Fliissigkeit. 

Wirkung: Campher wirkt leicht antiseptisch, bei schwer heilenden Ge
schwiiren granulationsbildend, auf unverletzter Raut schmerz- und juckstillend, 
bei entziindlichen, namentlich bei odematosen Gewebsverdichtungen, aufsaugend. 
Bei schlecht heilenden Wunden wendet man Campherwein zu Umschlagen an; 
bei Decubitalgeschwiiren 2%ige Salbe, bei Frostbeulen lO%ige Salbe. Dient 
auch haufig als Zusatz zu Kopfwassern. Die fliissigen Campherverbindungen, 
Resorcin-, Thymol-, Naphtholcampher dienen hauptsachlich zum Aufpinseln 
bei Pyodermien, wie Furunkel, Carbunkel und Phlegmonen. 

Unguentum contra decubitum FRERICHS. Frostsalbe mit Oampher. 
Decubitussalbe nach FRERICHS. Rp. Camphor... ...... 5,0 

Rp. Camphorae trit. . 0,3 Bals. peruv.. • . . . . . . 2,5 
Morph. mur. 0,15 Vaselin. ad . . • . • . . . 50,0 
Bals. tolut. 0,6 
Zinc. oxyd. . 2,0 
Cer. flav. . . 2,5 
Vaselin. 20,0 

Unguentum Plumbi camphoratum. 
Blei-Oamphersalbe. 

Rp. Ungt. Plumbi • 25,0 
Camph. trit. ......• 0,1 

Calmitol, 

Frosttinktur mit Oampher. 
Rp. Camphor.. • . • • . . . . 5,0 

01. Terebinth. . • . . . . • 20,0 

Salbe gegen Hautjucken mit Oampher 
nach JOSEPH. 

Rp. Camphor. trit. 
Chloral. hydrat. aa . . . . 5,0 
Vaselin. ad . • • • . • . . 50,0 

eine ii.therisch-alkoholische Losung eines sehr schwach jodierten Campheraldehydpraparates. 
Der Gesamtgehalt an organisch gebundenem Jod betrii.gt nicht mehr als 1/2%0' Der Campher 
solI hier in eine die Haut nicht reizende, die Hornschicht aber durchdringende Form gebracht 
sein. Es enthiiolt reichlich Menthol und etwas Hyoscin. oleat. als Beruhigungsmittel. Hell
gelbe bis leicht griinliche, durchsichtige, nach Campher und Menthol riechende Fliissigkeit, 
die schnell eintrocknet. 

Wirkung und Anwendung: Man betupft nach JADASSOHN die juckenden 
Stellen mit einem Wattebausch, oder man gebraucht eine 1-2%ige Calmitol
salbe. Bei entblO13tem Epithel und an nassenden Stellen tritt leicht starkes 
Brennen, mitunter auch Reizung auf. Bei Ekzemen, Lichen chronicus, Pruritus 
ani et vulvae, Prurigo usw. ' 

Hersteller: Dr. Sidler & Co., Freiburg i. Br. 

Atherische Ole nnd dnrch atherische Ole wirkende Drogen. 
Atherische Ole, Olea aetherea, fliichtige Ole 

sind aus Pflanzen gewonnene, stark riechende, olartige Fliissigkeiten, rue im Gegensatz 
zu den fetten (>len mit Wasserdampf fliichtig sind und auch an der Luft all:mii.hlich ver
dunsten. Atherischen Olen verdanken die riechenden Pflanzen und Pflanzenteile ihren 
Geruch und zum Teil auch ihren Geschmack. In den Pflanzen finden sich die ii.therischen 
Ole meist fertig gebildet in besonderen Olzellen oder Oldriisen, ,in Sekretbehiioltern und 
KaniLlen. Seltener entstehen atherische Ole erst beim Zusammenbringen zerkleinerter 
Pflanzenteile mit Wasser infolge der Einwirkung eines Enzyms auf ein Glykosid, z. B. 
Bittermandelol, SenfOl, Wintergriinol. 

Zur Gewinnung der atherischen Ole werden die Pflanzenteile frisch oder meist getrocknet 
in Destillierapparaten mit Wasser iiber direkter Feuerung oder durch Durchleiten von 
gespannten Wasserdampfen, was jetzt gebrii.uchlicher ist, erhitzt. Mit dem Wasserdampf 
verdichten. sich die Ole bei der Kiihlung und scheiden sich, da sie in' Wasser unIoslich oder 
fast unIoslich und meistens leichter als Wasser sind, auf der Oberflii.che des Wassers abo 

Die atherischen Ole sind Gemische von Verbindungen, die sehr verschiedenen Korper
klassen angehoren. Einige Ole bestehen in ihrer Hauptmenge aus einer bestimmten Ver
bindung, so z. B. das Nelkenol aus Eugenol, das Wintergriinol aus Salicylsiiuremethylester. 
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das Anisiil aus Anethol, das Terpentiniil aus Pinen. Daneben entha.lten diese Ole nur noch 
kleine Mengen anderer Verbindungen in geringer Zahl. Manche Ole bestehen aus einer sehr 
groBen Zahl verschiedener Stoffe, so hat man im Pfefferminziil bereits 17 verschiedene 
Verbindungen aufgefunden. Manche atherische Ole bestehen nur aus Kohlenwasserstoffen, 
besonders aus Terpenen. Die meisten enthalten neben Kohlenwasserstoffen auch sauerstoff
haltige Verbindungen, wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester u. a., denen sie dann meistens 
ihren eigenartigen Geruch verdanken. Die Kohlenwasserstoffe, die in fast allen atherischen 
Olen vorkommen, hat man friiher mit dem allgemeinen Namen "Terpene" bezeichnet. 
Es ist jedoch festgestellt, daB die Terpene sehr verschiedenen Klassen von Kohlenwasser
stoffen angehiiren. Die eigentlichen Terpene, von denen das Pinen des Terpentinols der 
Hauptvertreter ist, sind cyklische, hydroaromatische Kohlenwasserstoffe der Zusammen
setzung 0,.oH16. - Da atherische Ole an der Luft leicht Sauerstoff aufnehmen und "oor
karzen", besonders wenn sie dem Licht ausgesetzt sind, so sind sie in moglichst ganz gefiillten, 
dicht schlieBenden Glasern kill und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Terpenfreie, atherische Ole sind durch fraktionierte Destillation unter vermindertem 
Druck teilweise oder ganz von den Terpenen und Sesquiterpenen befreite Ole. Sie sind 
infolge der Entfernung (],ieser nicht riechenden Stolle ausgiebiger an Geruch und Geschmack 
als die urspriinglichen Ole und sind auch in verdiinntem .Alkohol leichter loslich. 

Beziiglich allgemeiner pharmakologischer Eigenschaften kann man sagen, daB die 
atherischen Ole mehr oder minder desinfizierend und hautreizend wirken. In geringem 
l-IaBe wirken sie auch entfarbend auf Hautpigmentierungen (s. Eau de Cologne S. 415). 
1m Gegensatz dazu fiihrt die entziindungserregende Komponente dieser Ole mitunter 
auch zu Pigmentbildungen, wie sie manchmal bei empfindlicher Haut nach Gebrauch 
von Eau de Cologne beobachtet wird. 

Atherische Ole, die in der Dermatologie nur zur Gernchsv-erbesserung dienen, me Oleum 
Rosae, Rosmarini, Lavandulae, Aurantii florum usw. sollen hier nicht behandelt werden, 
sondern nur die, die bestinlmter Heilwirkungen wegen benutzt werden. 

AnisOl, Oleum Anisi, 
wird gewonnen durch Destillation der zerkleinerten Friichte des .An,is, Fructus Anisi, 
stammend von Pimpinella ani sum L., heimisch und seit alter Zeit kultiviert im iistlichen 
Mittelmeergebiet und Agypten, heute in allen warmeren Gegenden in Kultur. Die Ausbeute 
an Ol betrii.gt 1,5---6%. Die Destillationsriickstii.nde Hnden wegen ihres hohen EiweiBgehaltes 
(17-19%) und Fettgehaltes (16-23%) getrooknet als Kraftfuttermitteifiir Vieh Verwendung. 

Das Aniso[. ist bei einer Temperatur iiber 200 eine farblose oder blaBgelbe, stark lioht· 
brechende Fliissigkeit von wiirzigem Geruch und sUBem Geschmack. Unter 15° bildet es 
weiBe Krystallmassen, die zwischen 15-19° schmelzen. Spez. Gew. 0,980-0,990. Fliissiges 
Anisollii.Bt sich weit unter seinem Erstarrungspunkt abkiihlen, ohne daB es fest wird. Beim 
Zufiigen einer Spur von festem Anethol oder beim Reiben mit einem Glasstab erstarrt es 
ganz pliitzlich. Beim Verdunsten auf dem Wasserbade hinwrlii.Bt es 9-10% eines dick
fliissigen, geruchlosen, nicht mehr siiB schmeckenden Riickstandes, der aus Anisaldehyd, 
Anissii.ure und anderen Oxydationsprodukten besteht. Das Anisol enthii.lt 80 -90% Anethol 
CaH4(CaH5)(OCHa), ferner Methylchavicol undAnisketon. Trager des Geruches ist das Anethol. 
-.".. Wirkung und Anwendung: AuBerlich als Lausemittel in £ettem 01 gelOst 
1 : 20-50 oder in Salben 1 : 10. 

Arnicabliiten, Flores Arnicae, 
stammen von der Arnica montana L., eine ausdauernde Pflanze, heimisch auf waldreiohen, 
feuchten Bergwiesen in ganz West- und Mitteleuropa, Asien und Amerika, seitener in der 
Ebene. Die Bliiten enthalten ein hautreizendes, atherisches OZ, Fett, Arnicin (einen Bitter
stoff), GerbstofI, Harz, Apfelsihue, Dextrose und andere Stoffe. 

Arnicatinktnr, Tinctnra Arnicae, 
wird hergestellt aus 1 Teil Arnikabliiten und 10 Teilen veldiinntem Weingeist. 

Wirkung und Anwendung: Wird viel£ach in Form von Pflastern angewendet. 
Nach UNNA gibt man es zu Umschlagen bei Hautblutungen und zwar 1 Teeloffel 
auf 1 Liter Wasser bis Tinktur rein mit Wasser zu gleichen Teilen. LEISTIKOW 
gibt Salben mit 3-5% Extractum Arnicae £luidum bei Purpura und Ekchymosen. 

N elkenOl, Oleum. Caryophyllorum, 
wird gewonnen durch Destillation der ganzen oder zerkleinerten Gewiirznelken, und zwar 
nur Sansibar-Nelken mit WaAserdampf. Das iiberdestillierw Ol schwimmt teils auf dem 
Wa,Bser, teils sinkt es darin unwr. Durch Zusammenmischen beider Anteile erhii.lt man 
das normale Nelkeniil. Die Gewiirznelken, Caryophylli, Kreidenelken, stammen von der 
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Eugenia earyophyllata Thunberg, heimiseh auf den Molukken und den siidliehen PhiJippinen, 
kultiviert in fast allen Tropenlii.ndern. Die Droge stellt die dureh Troeknen gleiehmii.Big 
braun gewordenen Bliitenknospen dar. Das Nelkenol ist eine fast farblose bis gelbliehe, 
stark liehtbreehende Fliissigkeit, die bei der Aufbewahrung allmii.hlich dunkler wird. Es 
rieeht stark gewiirzig naeh Eugenol, der Gesehmaek ist brennend. Es ist in 1-2 Volumen 
Weingeist von 70 Vol.-Prozent lOslieh, zuweilen aber mit geringer Triibung. In Wein
geist von 90 Vol.-Prozent und in Ather lost es sich in jedem Verhii.ltnis. Schwefelkohlen
stoff, Benzin und Chloroform geben kiibe Mischungen. 

Das Nelkenol besteht aus 70-85% freiem Eugenol, CSH 3(CH2 • CH : CH2)(OCHa)OH 
[1,3,4]. 

Wirkung und Anwendung: Dient zur Verhiitung von Miickenstichen 
(E. HOFFMANN). Die durch Miickenstiche gefahrdeten Hautstellen werden mit 
folgender Salbe eingerieben: 

Rp. 01. Caryophyll.. . 
Lanolin ..... . 
Ungt. Glycerin. ad 

Kamillen, Flores Chamomillae (vulgaris), 

5-10,0 
30,0 

. 100,0 

sind die getroekneten Bliitenkopfehen der Kamille, Matricaria chamomilla L. Eine ein
jahrige bis 50 em hohe Pflanze auf Saatfeldern waehsend, heimiseh in Europa und.West
asien, nach Nordamerika und Australien eingeschleppt. Enthii.lt ein atherisches 01, das 
Kamillenol. Dieses ist dickfliissig, bei mederer Temperatur fast butterartig und von tief 
dunkelblauer Farbe. 

Wirkung und Anwendung: Aufgiisse der getrockneten Kamillenbliiten werden 
als entziindungswidriges Mittel bei akuten Hautkrankheiten zu Umschlagen 
verwendet. AuBerdem wird es viel zur Haarpflege gebraucht, hauptsachlich 
um zu verhiiten, daB blondes Haar nachdunkelt, oder um dunkleres Haar 
heller zu machen. Man nimmt an, daB das atherische 01 durch Oxydations
vorgange Bleichungen hervorruft. 

Kamillosan (Kamillosanum liquidum) 
ist ein besonders sorgfii.ltig gewonnener Auszug aus der Kamille; dunkelbraune, kriiftig nach 
Kamille rieehende Fliissigkeit. 1 ccm entspricht 0,7 g der frischen Bliiten. 

Wirkung und Anwendung: Als Lasung, Salbe, Puder, Seife, wirkt mild 
desinfizierend, schmerzlindernd, geruchbeseitigend und leicht. entziindungs
widrig. 

Hersteller: Chemisch-pharmazeutische A.G., Bad Homburg. 

EucalyptusOl, Oleum Eucalypti, 
wird gewonnen aus den frischen Blii.ttern des Eucalyptusbaumes, Eucalyptus globulus 
Labillardiere, beheimatet in Australien, hii.ufig angebaut wegen seiner Schnellwiichsigkeit und 
seiner Fahigkeit aus feuchtem Boden viel Wasser zu ziehen, besonders in den Malaria
gegenden des siidlichen Europas und anderer Fieberlii.~der. Neben dem Eucalyptus globulus 
wird auch aus anderen zahlreichen Eucalyptusarten 01 gewonnen. Die Herstellung erfolgt 
hauptsii.chlich in Siidaustralien durch Destillation der Blatter mit Wasserdampf. Das bei 
der Destillation zunii.chst erhaltene Rohol ist wegen seines Gehaltes an .Aldehyden, die 
zum Husten reizen, arzneilich nicht zu verwenden. Es wird erst durch Schiitteln mit Natron· 
lauge von den Aldehyden und verseifbaren Korpern be~:reit. 

Farbloses, hellgelbes oder griinliches, diinnfliissiges 01 von angenehmem Geruch nach 
Oineol. Geschmack wiirzig. Loslich in 2-3 Teilen Alkohol von 70 Vol.-Ufo. Ole, die einen 
sehr hohen Gehalt an Cineol haben, erstarren in der Kii.lte zu einer krystallinischen Masse. 
Das 01 enthii.lt als Haupt.bestandtcil mehr als 40% Cineol (Eucalyptol). 

Das Cineol oder Eucalyptol 
ist identisch mit dem im Wurmsamenol enthaltenen Cineol und dem Cajeputol aus dem 
Cajeputol. Es bildet eine farblose, campherartig riechende Fliissigkeit, in Wasser sehr 
wenig lOslich, mit Alkohol, Ather, Chloroform, Terpentinol und fetten Olen mischbar. 
Kiihlt man Eucalyptol in einer Kii.ltemischung ab, so erstarrt es vollkommen zu langen 
Krystallnadeln, die bei 10 wieder schmelzen. 

Wirkung und Anwendung: Dient zu desinfizierenden Wundverbanden bei 
schwer heilenden Geschwiiren, Gangran usw. Es enthalten die Verbandpackchen 
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der britischen Kolonialtruppen Eucalyptol. Die antiseptische Wirkung des 
Eucalyptols sowie des Eucalyptusols solI nach HALL in erster Linie auf ihren 
Gehalt an Ozon zuriickzufiihren sein. Es dient auch wie das Nelkenol zur Ab
wehr von Miicken. Subcutane Einspritzungen von Eucalyptusol sollen manchmal 
von ausgezeichneter Wirkung bei Erysipel sein. Ferner ist es zur Psoriasis
behandlung als sog. Borysche Mischung empfohlen worden. 

Rp. Sulf. praec. . 1,0 
Guajacoli . . .. ...... 5,0 
Camph.. . . . . . . . . . . . 10,0 
Eucalyptol. . . . . . . . . . . 20,0 
Olei Sesami ad ........ 100,0 

Hiervon 3-5 ccm alle 8 Tage intramuskular, im ganzen 10-12 Injektionen. 

Anhangsweise wird hier noch erwahnt das 
Insektenpulver, Pulvis Florum Pyrethri, 

die gepulverten Bliiten von Pyrethrum cinerariaefolium, wildwachsend in Dalmatien, der 
Herzegowina und Montenegro. Nach FUJITANI ist der wirksame Bestandteil eine stickstoff
freie, gelbe, olige Verbindung, das Pyrethron, ein Ester des von SATO als Pyretrol bezeich
neten Alkohols C21H 230H. Das Pyrethron ist ein Gift, gegen das auBer Insekten auch 
Fische und Frosche sehr empfindlich sind. 

Nach THOMS enthalt das Insektenpulver ein Glykosid, ein Alkaloid, atherisches 01, 
Harzsauren, Gerbstoff, Wa,chs, Zucker. 

Wirkung und Anwendung: Zur Vertilgung von beim Menschen schma
rotzenden Insekten. 

Nissex 
enthalt als wirksamen Bestandteil einen Auszug aus dalmatinischem Insektenpulver, 
gelost in bIen und Fetten. Totet tierische Parasiten und ihre Eier; wirkt bei ihnen als 
Kontakt-, Magen- und Atmungsgift. 1st farblos und verursacht keinerIei Farbung der 
Wasche. Zur Beseitigung von Lausen geniigt meist eine einmalige Behandlung. 

Hersteller: Chemisch-pharmazeutische Werke, A.G., Bad Homburg. 
Handelsform: Originalflaschen mit 50, 100 und 500 g. 
Ein ahnliches Mittel ist wohl auch das Nissotax der Chemischen Fabrik 

von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 

Terpentin und Terpentinol. 
Terpentin, Terebinthina, Balsamum Terebinthinae 

ist der Balsam (s. S. 528) oder Harzsaft verschiedener Koniferen, besonders der Pinusarten. 
Es entsteht teils in der Rinde, teils im jungen Holze der Baume. Die Terpentin- und Harz
menge der verschiedenen Arten von Nadelbaumen ist verschieden. Die Hauptmasse der 
Koniferenharze und -balsame verdankt ihre Entstehung Verwundungen des Holzes und 
entstammt Harzgallen oder Harzdriisen der Rinde. Die Harzgalle ist eine Bildung, die 
infolge Verwundung vom Cambium im Holzteil erzeugt wird. 

Das gebrauchlichste Handelsprodukt ist 

Franzosiseher Terpentin, Terebinthina galliea (communis), 
im Arzneibuch kurz als Terebinthina bezeichnet. Terpentin wird in Siidfrankreich dadurch 
gewonnen, daB man im Februar beginnend den Baumen Verletzungen beibringt, indem 
man einen Streifen Rinde und Holz ausschlagt, was man von Zeit zu Zeit bis zum Oktober 
fortsetzt. Der Terpentin wird in unter der Wunde angebrachten Topfen aufge£angen. Er 
ist frisch von weicher, dickfliissiger Beschaffenheit. Man reinigt ihn, indem man ihn in 
Kesseln erwarmt, absetzen laBt und koliert. Das am Baum angetrocknete Harz wird 
von Zeit zu Zeit abgekratzt und ebenso behandelt. 

Die als Terebinthina gallica bezeichnete Handelsware ist im frischen Zustande fliissig 
und durchsichtig, triibt sich jedoch allmahlich und wird dabei dicker. Er hat daher gewohn
lich die kornige Konsistenz von Honig. Nach langerem Stehen trennt er sich in eine obere, 
klare, dickfliissige, dunkler gefii.rbte, und eine untere, festere Schicht, die unter dem Mikro· 
skop Krystalle erkennen laBt. Der Geruch ist eigenartig, der Geschmack scharf bitt~! und 
unangenehm. Eine alkoholische Losung rotet Lackmus schwach. Er lost sich in Ather, 
Alkohol, Aceton, Benzol, Chloroform, Eisessig, Essigather, Essigsaure, Schwefelkohlenstoff usw. 
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In Wasser ist er unloslich. Beirn Erwarmen auf dem Wasserbade schmelzen die Aus
scheidungen, er ist dann fast klar, gelblich braun, triibt sich aber wieder beirn Erkalten. 
Er enthii.lt 10-30% atherisches Ol (Terpentinol) und 70-85% Harz und Kolophonium. 

W irkung und Anwendung: Dient zur Rerstellung von Pflastern; rein wird 
der Terpentin als Resorbens auf Frostschaden aufgestrichen. 

Venetianiseher Terpentin, Terebinthina larieina (veneta), Larehenterpentin. 
Larchen werden angebohrt und die Bohrlocher werden mit Holzpropfen zugestopft, 

die man nach langerer Zeit herauszieht, um den angesammelten Terpentin. zu entfernen. 
Gelbli.cher bis braunlicher, klarer oder nur wenig triiber, dick· bis zahfliissiger Balsam von 
gleichm'i.Biger, nicht korniger Beschaffenheit und von eigentiimlichem aromatischem Geruch 
und wenig bitterem, 'nicht scharfem Geschmack. In diinner Schicht bei gelinder Warme 
eingetrocknet, hinterlaBt er einen durchsichtigen Firnis. Er ist in Alkohol, Ather, Chloro
form, Aceton, Eisessig, Benzol, Toluol und Petroleumbenzin klar lOslich. 

Wirkung und Anwendung: Wie franzosischer Terpentin. 

TerpentinOl, Oleum Terebinthinae, 
wixd gewonnen durch Destillation von Terpentin mit Wasser oder mit nicht iiberhitztem 
Wasserdampf. Haupterzeugungslander sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Frankreich, Spanien, RuBland, Osterreich und Griechenland. FUr den Welthandel kommt. 
fast ausschlieBlich das amerikanische und franzosische Terpentinol in Betracht. In neuerer 
Zeit kommen auch erhebliche Mengen aus Spanien. 

Farbloses oder schwach gelbliches, diinnfliissiges 01 von eigenartigem Geruch und scharf 
krll-tzendem Geschmack. Das franzosische Ol riecht angenehmer (wacholderartig) als das 
amerikanische. Arzneiliche Verwendung findet hauptsachlich 

Gereinigtes TerpentinOl, Oleum Terebinthinae reetifieatum, Oleum Terebin
thinae depuratum. 

Es mrd hergestellt, indem TerpentinOl mit der sechsfachen Menge Kalkwasser zur 
Bindung von Sauren kraftig durchgeschiittelt und dann destilliert mrd, bis etwa 8/« des 
Oles iibergegangen ist. Nach dem Absetzen wixd das Ol vom Wasser getrennt. Zur Ent
wasserung wird es mit etwas wasserfreiem Natriumsulfat geschiittelt und dann filtriert. 
Farblose Fliissigli:eit von reinem Terpentinolgeruch. Spez. Gew. bei 15° 0,860-0,870, 
Siedepunkt 155-162°. Es rotet angefeuchtetes Lackmuspapier nicht, ist mischbar mit 
absolutem Alkohol in jedem Verhii.ltnis, ebenso mit Ather, Chloroform, Benzol, Petrolather. 
Schwefelkohlenstoff, wasserfreier Essigsaure, Anilin und mit fetten Olen. 

Der Hauptbestandteil des Terpentinols ist das a·Pinen, C10Hw das je nach der Herkunft. 
des Oles in der links- oder rechtsdrehenden Form oder als Gemisch beider vorhanden is~. 
Daneben sind nur geringe Mengen von anderen Terpenen, kleine Mengen von Ameisen
saure, Essigsaure und Harzsii.ure vorhanden. 

Wirkung und Anwendung: Auf intakter Raut fiihrt kurz dauernde An
wendung (1/2-1 Stunde) nur zur Rotung und starkem Brennen, langere Ein
wirkung macht Blasenbildung. Terpentinol wird mit groBer Leichtigkeit von 
der Raut, den Lungen und dem Verdauungskanal aufgenommen. 1m Blut 
scheint es sich eine Zeitlang unverandert zu halten und wird teilweise durch die 
Raut, wo es Ausschlage hervorrufen kann, und auch durch die Lungen aus
geschieden. Der groBte Teil verlaBt jedoch durch die Nieren den Korper, teils. 
unverandert, teils in Verbindung mit Glykuronsaure. Der bekannte Veilchenduft. 
den der Drin bei Terpentinoldarreichung anni=t, beruht wahrscheinlich nicht 
auf Neubildung eines Stoffes im Organismus, denn man erhalt denselben Geruch, 
wenn man Drin mit Terpentinol schiittelt. 

Kleine Mengen Terpentinol innerlich eingegeben (0,25-1,0) rufen keine 
merkliche Allgemeinwirkung hervor. Nach Aufnahme groBerer Mengen tritt 
eine Erregung des Zentralnervensystems ein, die sich in Erhohung des Blut
druckes, Beschleunigung der Atmung und Steigerung der Reflexe auBert. Sehr 
groBe Dosen (1 EBloffel und mehr) machen Benommenheit, Schlaf, BewuBt
losigkeit, Krampfe und schlieBlich Koma, ohne daB jedoch bei Erwachsenen 
der Tod einzutreten braucht. FUr Kinder scheint es giftiger zu sein. Rat leicht. 
desinfizierende, hautreizende und granulationsbildende Eigenschaften; daher 
bei Ulcus cruris als Salbe: 
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Rp. Olei Terebinth. 1,5 
01. Rosmarin. . 0,3 
Vaselin. ad . . 30,0 

Hauptsachlich wird es aber, von KLINGMULLER zu diesem Zweck eingefiihrt, 
als unspezijisches Reizmittel eingespritzt bei tiefen Trichophytien, Pyodcrmien, 
Pemphigus, Furunkulose, Pruritus, Ulcus cruris usw. Es wird hierzu in Olivenol 
ge16st. 

Rp. Olei Terebinth. . . . . . . 1,0 oder 01. Terebinth. . . . . . . . 2,0 
01. Olivar. pur. ad. . . . . 10,0 01. Olivar. pur. ad . . . . . 10,0 

0,5~1 cern 0,I-O,3~0,5 cern 
Man spritzt in die GesaBgegend, etwa im verHingerten Verlauf der hinteren 

Achsellinie, moglichst tief his auf den Knochen der Beckenschaufel, etwa 
1-2 Querfinger breit unterhalb ihres oberen Randes, und zwar sehr langsam 
und verschiebt die Nadel oder spritzt an einer anderen Stelle ein,. wenn 
starkere Schmerzen ausgelost werden. Da die Einspritzungen nicht immer 
schmerzfrei sind und sich mit Fieber einhergehende Gewebsverdichtungen 
nicht humer vermeiden lassen, so hat man bald Terpentinolpraparate ge
schaffen, denen diese Nachteile nicht anhaften. Bei allen oligen Losungen 
des Terpentinols hat man beim Einspritzen dieselben V orsichtsmaBregeln zu 
treffen, wie bei un16slichen Hg-Suspensionen. Aspirieren! 

Terpichin, 
sterile Losung von 0,5% Chinin, 0,5% .Ana.sthesin, 15% gereinigtem, von monocyklischen 
Terpenen freien Terpentinols in Oliveno1. 

Wirkung und Anwendung: Man spritzt 2-3mal wochentlich in den Muskel. 
Hersteller: Chemisches Institut Dr. L. Oestreicher, Berlin W 35. 
Handelsform: OP mit Ampullen zu 1 ccm. 

Olobintin (KLINGMtlLLER) 
ist eine lO%ige Losung reinsten, vollig sa.urefreien Terpentinols. 2--3mal wochentlich 
1 ccm, steigend bis zu 5 ccm. 

Hersteller: 1. D. Riedel & E. de Haen A.G., Berlin. 
Handelsform: Flasche mit 10 ccm, OP mit 5 Ampullen zu je 1,1 ccm. 

Olyptol 
ist eine Losung von basischem Eucupin, Eucalyptol und Oleum Terebintb. in Olivenol. 

Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
Hersteller: Labopharma, G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg. 

Novoterpen, 
Terpentinol mit Novocain, gelbliche, klare bzw. leicht getriibte Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
Hersteller: Humboldt-Apotheke, Breslau. 
Handelsform: OP mit 10 AmpullEm zu 0,5 ccm. 

Caseoterpol, 
eine Emulsion von Terpentinol mit Caseosan (LENZMANN), 25% Terpentinol enthaltend. 

Wirkung und Anwendung: Zur intravenosen Terpentinolbehandlung, 0,4 bis 
0,8 ccm intravenos. 

Hersteller: Chemische Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP mit 3 Ampullen zu 1 ccm. 

Tereben, Terebenum, 
wird durch Einwirkung von konzentrierter Schwefelsa.ure auf Terpentinol gewonnen, wobei 
das Pinen groBtenteils in andere Terpenkohlenwasserstoffe umgewandelt wird. Farbloses 
oder schwach gelbliches bl von nicht unangenehmem, an Thymian erinnernden Geruch. 
Loslich in Alkohol und Ather. 

Wirkung und Anwendung: Wirkt antiseptisch und sekretionsbeschrankend. 
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Mit 20 Teilen Wasser vermischt dient es zu Verbanden bei gangranosen und 
schlecht heilenden Geschwiiren. 

Terpestrol-Salbe nach HEIlYZ 
enthalt 5% gereinigtes Terpentinol und 2,5% Hexamethylentetramin. 

Wirkung und Anwendung: Granulationsbildend, epithelisierend. 
Her8teller: Dr. Ivo Deiglmayr, Miinchen 25. 

Balsame und Harze. 
Balsame sind die natiirlich vorkommenden dicken Losungen der Harze in atherischen 

Olen oder Estern. Harze sind amorphe, meist glasglii.nzende Stoffe und bestehen aus Harz
sauren, Alkoholen, Phenolen und Estern dieser mit cyklischen Carbonsauren, und schlie.l3lich 
aus Kohlenwasserstoffen. Durch schmelzendes Alkali werden aus Harzen Phenole und Phenol
carbonsii.uren gebildet, z. B. Resorcin, Phloroglucin, Protocatechusa.ure. Bei der Destillation 
mit Zinkstaub entstehen Benzol und dessen Homologe, Naphthalin usw. Die Pflanzen
schleime und Gumrni enthaltenden Harze werden Gummiharze genannt. Sie geben an Wasser 
losliche Bestandteile abo Solch ein Gumrniharz ist Z. B. die Myrrha. 

Von einem Balsam, dem Terpentin, ist schon gesprochen worden (s. S. 525). 

Perubalsam, Balsamum peruvianum, 
ist der Balsam von Myroxylon balsamum (L.), Harms, var. Pereirae (Royle) Baillon. Die 
Pflanze wachst in Bergwii.ldern (300-700 m) eines Costa del Balsamo benannten schmalen 
Kustenstriches der Republik San Salvador (Zentralamerika), des einzigen fiir den Handel 
mit Perubalsam in Betracht kommenden Erzeugungslandes. 

Etwa lOjii.hrige Baume werden einen Fu.13 uber dem Erdboden von der auJ3eren Rinden
schicht entblo.l3t, die Stellen werden einige Minuten mit FackeIn geschwelt, und auf die 
so behandelte Flii.che werden Lappen gelegt, in die der Balsam hineinsickert. Durch Aus
kochen und Auspressen der getran.kten Lappen erhiiolt man den Balsamo de trapo (Lappen
balsam). Nach weiterem Einschneiden der gebrarinten Stelle und Abkratzen zu stark 
gebrannter Stellen wird von neuem mit der Fackel erwii.rmt, worauf ein neuer ErguJ3 erfolgt. 
Nach Beendigung der zweiten Ma.l3nahme wird das ganze bearbeitete Rindenstuck herunter
gekratzt, zerstampft, zu Pulver gemahlen und mit Wasser ausgekocht, wobei sich der 
Balsamo di cascaro (Rindenbalsam) abscheidet, der durch Abgie.l3en des Wassers und 
Auspressen rein erhalten wird, aber weniger wertvoll ist. 1m Durchschnitt dauert die 
Bearbeitung einer einzigen Rindenpartie etwa 4 Wochen. Starke Bii.ume werden an ver
schiedenen Stellen angezapft. Die Baume besitzen eine erstaunIiche Lebenskraft und bei 
Ruhezeit von einigen J ahren ist langdauernde Ertragsfii.higkeit zu erzielen. 

Der Perubalsam ist in der Form, wie er durch Verletzen der Rinde und Anbrennen der
selben gewonnen wird, nicht in der Rinde und dem Holz vorgebildet. Es gehen durch die Ver
letzung der Rinde Verii.nderungen mit derselben vor, durch welche die Bildung des Peru
balsams erst veranla.l3t wird. Frische Rinde und frisches Holz riechen nicht nach Perubalsam. 

Die Handelsware ist meist ein Gemisch des Lappen- und Rindenbalsams. Die Ausfuhr 
erfolgt in Blechbuchsen von 25-100 Pfund, seltener in umflochtenen oder mit Leder um
nii.hten griinen, irdenen Kriigen. Der Haupthandelsplatz in Europa war friiher London, 
spater Hamburg. 

Dicke, olige Fliissigkeit, braunrot bis dunkelbraunrot, in diinner Schicht klar durch
sichtig, nicht klebend, nicht fadenziehend, an der Luft nicht eintrocknend. Geschmack 
anfangs rnilde, dann im Schlunde stark brennend. Geruch ist sehr angenehm, vanilleartig. 
Der Balsam ist klar oder fast klar lOslich in absolutem Alkohol, in 960f0igem Alkohol, Chloro
form, Essigii.ther, Ather. Teilweise lOslich in Benzin, Terpentinol, Schwefelkohlenstoff, 
fetten Olen. Er lii..I3t sich mit Ricinusol ohne Trubung vermischen. Fast unloslich in Wasser. 
Schiittelt man Perubalsam mit Wasser, so nimmt dieses etwas Zimmtsii.ure aufundreagiert 
dann sauer. 

Der Hauptbestaru1teil des Perubalsams ist etwa 55-65% Oinnamein, ein Gemisch von 
Benzoesii.urebenzylester C6H5COOCHsC6H5 und Zimmtsaurebenzylester CSH5CH: CHCOOC 
HsCoHs' Der Rest ist in der Hauptsache ein Harz, das aus dem Zimmtsii.ure- und "Benzoe
saureester eines Harzalkohols, Peruresinotannol C:tSH200S besteht. AuJ3erdem sind im Balsam 
noch enthalten 8-10% freie Zimmtsaure, kleine Mengen von Benzoesaure, Benzylalkohol, 
Vanillin, Styracin usw. Die Bestandteile des Balsams sind mit Wasserdampf nur in Spuren 
fluchtig, so da.13 der Balsam kein ii.therisches 01 liefert. . 

Wirkung und Anwendung: Perubalsam wirkt sehr stark auf die Kratze
milben ein, 'dessen Eier er schon in einer halben Stunde totet. Zum Unterschiede 
von den anderen Krii.tzemitteln, wie Teer, Naphthol usw. reizt Perubalsam 
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die Haut wenig, muB aber doch, wie aIle aromatischen. Verbindungen, mit 
Riicksicht auf die Nieren mit einiger Vorsicht gebraucht werden.Zur Kratze
behandlung laBt man 2-3 Tage lang friih oder abends einreiben, entweder 
mit reinem Balsam, wobei man etwa 15 g fiir jede Einreibung braucht, oder 
mit einer Losung von Perubalsam in Spiritus zu gleichen Teilen. 24 Stunden 
nach der letzten Einreibung wird ein Seifenbad genommen. 

Perubalsam wird auch als mildreizendes, anti8epti8ches Mittel bei schlecht 
heilenden Geschwiiren und Frostbeulen (bekannt ist der Zusatz zu Hollen
steinsalben, s. S. 392) und als juckstillendes Mittel bei Ekzemen, wunden 
Brustwarzen und anderen mit Jucken verbundenen Hautkrankheiten als 
lO% ige Salbe benutzt. Er wird auch vielfach Kopfwassern und Haar
pomaden zugesetzt. 
Kriitzesalbe fUr Kinder nach I. NEU1I1A.NN. 

Rp. Balsami peruv. 
Sulfur. depur. aa . . . 
Ungt. cerei ad. . . . . 

Brn8twarzenbalsam. 

3,0 
50,0 

Rp. 1. 01. Amygdalarum 8,0 
2. Balsami peruv. 2,0 
3. Gummi arabici . 6,0 
4. Aq. Rosae . . . 8,0 
5. Acidi borici. . . 2,0 
6. Aq. Rosae . .. . .. 74,0 

Man emulgiert 1-4 und fiigt die Losung 
von 5 und 6 hinzu. 

Scabiol. 
Linimemum contra scabiem. 

Rp. Balsami peruv. . 10,0 
Styrac. liquid.. . . . . . . 30,0 
Alcohol. absol.. . . . . . . 20,0 
01. Ricini ad . . . . . . 100,0 

HebraBChe Haarpomade. 
Unguemum pomadinum HEBRA. 

Rp. Balsami peruv. 2,5 
01. Cacao . . . 65,0 
01. Olivar. . • 32,5 

Perugen, sog. kiinstlicher Pernbalsam, Balsamum pernvianum artificiale, 
ist nach Angaben des Herstellers ein Gemisch von Harzen, Gummiharzen und Balsamen 
{Benzoe, Tolubalsam, Styrax) mit kiinstlich dargestellten Estern (Benzoesaurebenzylester). 
Das Produkt ahnelt in seinen auBeren Eigenschaften dem Perubalsam. 

Wirkung und Anwendung: Kratzemittel. Rein oder 1+2 mit Spiritus oder 
Oleum Olivarum. Man reibt morgens und abends ein. 

Her8teller: Chemische Fabrik Reisholz, Reisholz b. Diisseldorf. 
Handel8form: OP mit 50, lOO, 250 und 500 g. 

Pernscabin 
:ist kiinstlich dargestellter Benzoesaure-Benzylester C6H5CO . OCH2C6H s' Farblose Fliissig
keit, bei Abkiihlung krystallinisch fest. Schmelzpunkt 20°. 

Pernol 
ist eine Mischung von 25 Teilen Benzoesaurebenzylester (Peruscabin) mit 75 Teilen Ricinusol. 
Gelbliche, olige, geruchfreie Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Man reibt 3 Tage 1-3mal tagl. ein, dann wird 
gebadet. 

Her8teller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP Flaschen mit 50 und lOO g; Peruolcreme, Tuben mit 50 

und 100 g, Dosen mit 250, 500 und 1000 g. 

Peruolseife 
enthii.lt 10% Benzoesaurebenzylester; dient zur Nachbehandlung der Kratze und zur Ver. 
hiitung der Ansteckung. 

Pernbalsamsalbe, Unguentum Balsami peruviani, Unguentum Peruvianum, 
besteht aus 2 Teilen Perubalsam und 8 Teilen Kakaool. 

Scaben, 
kiinstlicher Perubalsam, ein Benzoesaure- und Salicylsaureesterpraparat; farb- und geruch. 
lose Fliissigkeit gegen Kratze und Hautjucken. . 

H er8teller: Temmler-Werke, Berlin-J ohannisthal. 
Handbuch der Haut- u. Geschlechtskraukheiten. V.I. 34 
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Peru-Lenicet-Praparate s. S. 399. 

Pranatol 
besteht aus Zimmtaldehyd, Sagrotan, Zinkoxyd, Calciumearbonat undWasser; eine wasserige, 
milehahnliche Aufsehiittelung. . 

Wirkung und Anwendung: Kratzemittel. 
Hersteller: Arcula, Chemische Fabrik Rostock. 

Uscabin s. Nachtrag S. 576. 

Storax, Styrax crudus, 
ist ein Balsam, stammend von Liquidambar orientalis Miller, einem Baume heimisch im 
siidliehen Teil von Kleinasien und in Nord-Syrien. Storax ist kein in der Pflanze vorge
bildetes Produkt, sondern er entsteht ahnlich wie der Perubalsam erst, wenn die Rinde 
geklopft oder verwundet wird. Naeh Sehlagen, Einschneiden des Baumes bildet sieh der 
Balsam im jungen Holz, niemals in der Rinde. Die Rinde ist wertlos und an der Balsam
bildung nieht beteiligt, doeh dient sie gewissermaBen zum Aufsaugen des austretenden 
Balsams. Die auBeren Teile des Holzes und die Rinde werden abgehaekt, der Balsam in 
Wasser ausgekoeht und ausgepreBt. Man gewinnt das Produkt von August ab, und zwar 
mit Ausnahme des Januars, den ganzen Winter hindureh. Der rohe Balsam kommt iiber Kos, 
Syra und Smyrna in den Handel. Stapelplatze sind: Triest, Marseille, Livorno, Hamburg. 

Roh-Storax 
ist eine dicke, zahe, klebrige, eigenartig aromatiseh naeh Benzoe und Perubalsam rieehende, 
etwas bitter aromatiseh schmeekende Masse von graubrauner Farbe, die sieh beim Erhitzen 
kla.rt und in Wasser untersinkt. Liegt der Rohstorax langer, so wird er klarer, was auf ein 
Entweiehen des in, feinen Tropfehen verteilten Wassers zuriiekzufiihren ist. Er lost sieh 
fast vollsta.ndig in Alkohol, Ather, Essigather, Eisessig, Aeeton, Amylalkohol, zum groBten 
Teil in, Chloroform, Benzol, aber nur teilweise in Toluol und in Petrolather. Erwarmt man 
Storax in einem Reagensglas, so bilden sich weiBe Dampfe, und naeh dem Erkalten zeigen 
die Wande des Glases zahlreiehe kleine Krystalle. Mit dem gleiehen Gewieht Alkohol gibt 
Storax eine graubraune, triibe, naeh dem Filtrieren klare, Laekmuspapier rotende Losung, 
die beim Verdampfen des Weingeistes eine in diinner Schicht durehsiehtige, halbfliissige, 
braune Masse zuriieklaBt. 

Roh-Storax enthalt etwa 15-30% Wasser und etwa 1,5-2,5% in Alkohol unlosliehe 
Verunreinigungen. Der Rein-Storax enthii.lt 25-300/ 0 freie Zimmtsaure, etwa ebenso viel 
Zimmtsaureester, einen Harzalkohol - Sterosinol -, teils frei, teils als Zimmtsaureester, 
Harz (Storesin), atherisehes 01, Vanillin, Athylvanillin, Benzoesaure. 

Gereinigter Storax, Styrax depuratus (praeparatus) (Styrax liquidus). 
Roh-Storax wird von dem anhaftenden Wasser, den ihm beigemengten Geweberesten 

. und sonstigen Verunreinigungen befreit. Er wird zunachst erhitzt, dann in Alkohol, 
Ather oder Benzol gelost; die Losung wird filtriert und eingedampft. Gereinigter Storax 
bildet eine braune, diinnfliissige, in diinner Sehieht durehsiehtige Masse von der Be
sehaffenheit eines dieken Extraktes. Er lost sieh klar in der gleiehen Gewiehtsmenge 
Alkohol, fast vollig in Ather, Sehwefelkohlenstoff und Benzol, nur teilweise in Petroleum 
und Benzin. 

Wirkung und Anwendung: Wird hauptsachlich zur Kratzebehandlung ver
wendet, seltener gegen Pediculi pubis. Es ist ein billigeres Produkt als der 
Perubalsam. Der eigenartige Geruch stort allerdings manchmal. Der Storax 
wird meistens mit einem billigen 01 wie Lein- oder Rubeil zu gleichen Teilen 
verdunnt oder auch mit Alkohol. Die dem Balsam anhaftende Klebrigkeit 
wird dadurch beseitigt. Man bezeichnet diese Verordnungsformen als Styrax
. Linimente. Zur Kratzebehandlung reibt man tagl. 2mal 3 Tage hindurch ein. 

Rp. Styrac. depur. 
Ol. Rapae aa . 

Rp. Styrac. depur. 
Bals. peruv. aa 
01. Rapae ad 

Rp. Stryae. depur .. 
Spirit. 
01. Lini aa . . 

75,0 

30,0 
100,0 

50,0 

25,0 

Rp. 
Styrax Schwefelsalbe. 

Styrae. depur.. . 
Sulfur. praee. . . 
Cretae laevigatae 
Sapon. viridis . . 
Adip. suill. . . . 

7,5 
7,5 
5,0 

15,0 
15,0 
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Ecrasol 
enthii.lt Styrax und Salicylsiioure. Farblose, geruchlose, wasserlosliche, fliissige Seife. 

Wirkung und Anwendung: Kratzemittel. 3 Abende hintereinander einreiben, 
dann baden. 

Hersteller: I. Schiirholz, Koln a. Rh. 
Handels/orm: Originalflaschen zu 100 g. 

Fichtenharz, Resina Pini, weiBes Pech. 
Unter der Bezeichnung Fiehtenha'l'z oder BU'f'gunde'f'peeh wird einmal das Harz ver

standen, das an den Baumen durch freiwillige Verdunstung des Terpentinols aus dem 
Terpentin entstanden ist und ferner das Harz, das bei der Gewinnung des Terpentinols 
durch Destillation zuriickbleibt, und in das vor dem Erstarren Wasser eingeriihrt wird. 
Fiir pharmazeutische Zwecke wird es durch vorsichtiges Schmelzen und Durchseihen 
gereinigt. 

Hellgelbliche bis briiounlichgelbe, fast geruchlose, triibe, harte, in der Kalte sprOde und 
leicht zerreibliche, im Bruch glasgliionzende Stiicke, deren durchscheinende Splitter unter 
dem Mikroskop zahlreiche in eine gleichmii.Bige amorphe Grundmasse eingebettete, sehr 
verschieden groBe, runde BIasen (Wassertropfchen) erkennen lassen. Es lost sich kla,r in 
Weingeist, in Ather, Aceton, triibe in Chloroform. Sehr leicht lOst es sich in Eisessig. Beim 
Kneten in der. Hand erweicht das Harz. Beim Liegen an der Luft iiberzieht es sich mit 
einer'dunklen, transparenten Schicht, aus der das Wasser verschwunden ist. Beim Erhitzen 
auf etwa 1000 schmilzt es zu einer nahezu klaren Fliissigkeit. 

Wirkung und Anwendung: Wird zur Pflasterfabrikation gebraucht. 

Kolophoninm, Colophoninm, Geigenharz, 
ist das durch Destillation mit Wasserdampf vom Terpentinol und durch liiongeres Erhitzen 
vom Wasser befreite Harz verschiedener Pinusarten. Glasartige, durchsi()htige, oberflach
lich bestiioubte Massen, die groBmuschelig brechen und sich leicht in scharfkantige Stiicke 
zerschlagen lassen. Die Farbe ist gelblich bis hellbraunlich. Bei 800 beginnt es zu erweichen, 
bei 90-100° schmilzt es auf dem Wasserbade zu einer zahen, klaren Fliissigkeit. fiber 1500 

beginnt es sich zu zersetzen und stoBt bei stiiorkerem Erhitzen schwere, weiBe, aromatisch 
riechende Dampfe aus. Es lost sich langsam in 1 Teil Alko~ol und 1 Teil Eisessig. Die 
alkoholische Losung rotet Lackmuspapier. In Natronlauge, Ather, Chloroform, Schwefel
kohlenstoff und Benzol lOst es sich meistens vollig, in Petroleumbenzin nur zum Teil. Lang
sam lost es sich auch in fetten Olen. 

Das Kolophonium besteht in seiner Hauptsache aus Abietinsiioureanhydrid (ClsHz7CO)20 
oder (~9H29CO)20. 

,Wirkung und Anwendung: Zur Pflasterfabrikation und zur Herstellung der 
Harzstifte, Styli resinosi (UNNA): 

Rp. Colophouii. • . • • • . . • • . 90,0 
. Ceras £lavae •........ 10,0 

Die Masse wird in runde Stangen gebracht, die zum Enthaaren umschriebener 
Hautbezirke dienen. Der Harzs~ift wird wie eine Stange Siegellack liber einer 
Flamme erwarmt und im Augenblick des Schmelzens rasch und leicht auf die 
Haut gesetzt. Nach dem Erkalten wird er mit einem Ruck in der Haa.rrichtung 
abgezogen. 

P. Beiersdorff & Co., Hamburg bringt fertige Harzstifte nach UNNA in 
Metallhiilsen in den Handel. 

Myrrhe, Myrrha, das Gummiharz einer Commiphoraart, 
wahrscheinlich von Commipho.a abyssinica Engler, eines auf den Bergen in Erythraea, 
Abessinien und im siidlichen und sudwestlichen Arabien heimischen Baumes. Das Gummi
harz flieBt entweder freiwillig aus den Rissen der Rinde oder, was wahrscheinlicher ist, 
aus Einschnitten aus und trocknet dann an der Luft ein. 

Myrrha electa, 
das offizinelle Produkt, bildet rundliche oder unregelmaBige Korner oder lOcherige Massen 
von unregelmii.Biger, hockeriger, knolliger, bisweilen fast traubiger Gestalt bis zur Faust
groBe. An der unebenen Oberflii.che rauh, grau oder bleich gelbbraunlich bestiioubt. Wascht 
man die Oberfla.che ab, so erscheint sie rotgelb bis rotbraun, oft stellenweise weiBlich 

34* 



532 C. SIEBERT: Dermatologische Arzneimittel. 

gefleckt oder von abwechselnden helleren und dunkleren Adern durchzogen. In kleineren 
Stiicken ist das Harz durchscheinend oder fast durchsichtig. Der Geruch ist eigen
artig gewiirzig. Der Geschmack i.st gewiirzig, zugleich bitter und kratzend. Gepulverte 
Myrrha ist hell orangegelb. Beim Verreiben mit Wasser gibt die Myrrhe eine weiLlgelbe 
Emulsion. 

Die Myrrhe entMlt 28-30% in AlkohollOsliche Bestandteile, darunter 6-7% honig
gelbes 01. Der Alkohol unlosliche Anteil besteht in der Hauptsache aus Gummi. Den 
Rest bilden Verunreinigungen und Wasser. 

Myrrhentinktur, Tinctura Myrrhae 
wird durch Ausziehen von grobgepulverter Myrrhe mit Alkohol hergestellt. 

Wirkung und Anwendung: Als desinfizierendes, desodorierendes Mittel bei 
Schleimhauterkrankungen des Mundes; zur Anregung der Granulation bei 
schlecht heilenden Wunden. Schleimhauterkrankungen werden mit Myrrhen
tinktur gepinselt, mit verdiinnter Myrrhentinktur (1-2 Tee16ffel auf 1 Glas 
Wasser) wird der Mund gespiilt. 

Tinctum 111 yrrhae compo 
Zusammengesetzte M yrrhentinktur. 

Rp. Myrrhae . . . . . 10,0 
Catechu. . . . . . 10,0 
Bals. peruv.. . . 2,0 
Spiritus Cochlear. 100,0 

Rp. Acid. salicy!. 1,0 
Tinct. Ratanhiae 15,0 
Tinct. Myrrhae 50,0 
Tinct. Eucalypt. . 10,0 
01. Menth. pip... 1,0 

1/2 Teeloffel auf 1 Glas Wasser. 

Myrrholin, ein salbenartiges Produkt 

M yrrhensalbe. 
Ungt. Myrrhae. 

Rp. Myrrhae subti1. pulv. 
Tincturae Myrrhae . 
Dngt. basilici . . ; . 

Salbe gegen Durchliegen. 
Ungt. contra Decubitum. 

Rp. Tincturae Myrrhae 
Zinci sulfurici . 
Plumbi acetici 
Vaselini 

7,5 
2,5 

40,0 

1,0 
2,5 
5,0 

41,5 

enthalt Myrrhenharz gelost in Ricinusol; dient zum Einfetten von rauher Haut, bei Brand
wunden und als Wundsalbe; auch als Seife erMltlich. 

Hersteller: Myrrholingesellschaft, Frankfurt a. M. 

lIon, AbsceBsalbe, 
ist angeblich eine Zusammensetzung aus Olivenol, Sebum ovile, Kolophonium, Cera £lava, 
kanadischer Terpentin-Harz-Komposition, Acid. carbolic:, Koniferensprossen-Fluid-Extrakt. 

Wirkung und Anwendung.- Furunkel, Phlegmonen usw. 
Hersteller.- Ilon-Laboratorium FreiburgjBaden. 

Naphthalin. 
Naphthalin, Naphthalinum, elOHg, 

scheidet sich aus den bei 180-220° iibergehenden Anteilen des Steinkohlenteeroles beim 
Abkiihlen krystallinisch aus. Das rohe Naphthalin wird mit Schwefelsaure und Braunstein 
erwarmt, wiederholt gewaschen, dann sublimiert und aus Alkohol umkrystallisiert. Farb
lose, glanzende Krystallblatter von durchdringendem Geruch, an Steinkohlenteer erinnernd, 
Geschmack ist brennend. Schmelzpunkt 80°. Es ist schon bei gewohnlicher Temperatur, 
besonders leicht aber mit Wasserdampfen oder Alkoholdampfen fliichtig. Entziindet 
verbrennt es mit leuchtender, ruLlender Flamme. In Wasser, auch in kochendem, ist es 
nur wenig lOslich, leicht loslich in At!:ter, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Erwarmt 
lost es sich auch in Alkohol, fetten Olen und fliissigem Paraffin. 

Es ist ein starkes Gift fUr niedere Tiere und Insekten, aber viel weniger giftig fiir hohere 
Tiere und den Menschen. Bei innerlicher Darreichung ist Naphthalin auch beim Menschen 
nicht ganz ungiftig. Es wird zwar nur ein kleiner Teil resorbiert und im Drm in Form 
oxydierter Verbindungen (a- und ,B-Naphthol, Naphthochinon) ausgeschieden, die ortlich 
reizend wirken und Albuminurie, Tenesmen und Schmerzen in der Nieren· und Blasen
gegend sowie in der Harnrohre, deren Schleimhaut sich rotet und anschwillt, verursachen. 
Der entleerte Drin nimmt beim Stehen eine schwarzbraune Farbe an und halt sich wochen-
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lang steril. Sehr merkwiirdig sind die sogenann,ten NaphthaIinkatarakte, die man bei 
Arbeitern beobachtet, die dem Staub und den Da.mpfen von Naphthalin ausgesetzt sind. 
Auch experimentell kann man diese LinsentIiibungen bei Kaninchen erzielen. 

Wirkung und Anwendung: Zur Behandlung von Kratze und Zur Vertreibung 
von Filzlausen. Vorsichtig verwenden; bei Kindern vermeiden. 

Rp. Naphthalin.. . . . .. . 10,0 Rp. Naphthalin.. . . . . . . . 1,0 
01. Lini ad . . . . .. 100,0 01. Olivar. ad . . . . . . . 10,0 

Kra.tzeeinreibung. Einreibung gegen Filzla.use. 

Naphthol. 
Vom Naphthalin leiten sich zwei MonooxynaphthaUne oder Naphthole ab, a- und 

fJ-Naphthol. 
OR 

("'(1 "'/ / 

/"'/" OR I I I 
"'/\../ 

a-Naphthol fJ-Naphthol 
Von diesen findet fast nur das p-Naphthol arzneiliohe Anwendung, da das a-Naphthol zu 
giftig ist. Man meint daher stets fJ-Naphthol, wenn man Naphthol kurzweg sagt. 

p-Naphthol, Naphtholum (fJ), C1Ji70H. 
Duroh Einwirkung von rauohender Schwefelsa.ure auf Naphthalin bei 2000 erha.lt man 

fJ-Naphthalinsulfonsa.ure <;oH7S03R, deren Natriumsalz mit Atznatron gesohmolzen wird. 
Aus der Losung der Schmelze, die Naphtholnatrium entha.lt, wird das Naphthol durch 
Sa.uren abgeschieden. Durch Umkxystallisieren mit Petrola.ther wird es gereinigt. Farblose, 
gla.nzende Krystallbla.ttchen oder weilles krystallinisches Pulver von schwach phenolartigem 
Geruoh und brennendem Gescbmack. Schmelzpunkt 1220. Es sublimiert ziemlich leioht 
und ist mit Wasserdampf fltichtig. Es lOst sich in etwa 1000 Teilen kaltem, in 75 Teilen 
siedendem Wasser, leicht in Weingeist, Ather, Chloroform, Benzol. Auch in fetten und 
a.therischen bIen ist es loslich. Mit Alkalien, auch mit Ammoniak gibt es den Phenolaten 
entsprechende losliche Verbindungen, die Naphtholate. Die verdtinnten alkalischen Losungen 
zeigen blauviolette Fluorescenz. 

Die Wirkungen des Naphthols sind im ganzen dieselben, wie die aller Mitglieder der 
Phenolreihe. Seine Dii.mpfe oder verdtinnte Losungen wirken reizend auf Schleimha.ute. 
Starke Losungen auf die Raut gebracht, wirken oberflachlich ii.tzend und nekrotisierend. 
Die keimtotende Wirkung ist starker als die des Phenols. Naphthol wird sehr leicht 
durch die Raut resorbiert und bei seiner Ausscheidung reizt es die Nieren und macht ha.ufig 
eine heftige akute Nephritis mit Albuminurie, Rii.maturie, verminderte Diurese und ura.mi
sohen Symptomen. Es ist giftiger als die tibrigen aromatischen keimtotenden Mittel. 
Beim Menschen konnen. sohon Dosen, die sonst nioht giftig wirken, zu emsten Nieren
schii.digungen ftihren. Naphthol wird hauptsa.chlich mit Glykuronsa.ure gepaart aus
geschieden. Der Urin n.immt dabei eine grtinliche, bei groBeren Naphtholmengen gelb
rote Farbe an und wird beim Kochen mit Salpetersa.ure gelb oder blaurot. Naphthol in 
alkoholisoher Losung wird schneller resorbiert und ist daher giftiger als in oliger Losung 
oder in Salbenform. 

Naphthol hat ebenso wie Naphthalin eine eigenttimliche Wirkung auf die Augeli. In 
Tierexperimen.ten wurde nachgewiesen, daB naoh Verabreichung groBerer Mengen Naphthol 
eine Trtibung der Linse entstehen kann. Auoh Schii.digungen der Netzhaut sind dabei 
beobachtet worden. Auch beim Menschen sind vereinzelt derartige Vera.nderungen fest
gestellt. 

Neben der antiseptischen und der Atzwirkung wirkt Naphthol schalend, juckstillend 
und lokal anasthesierend, alles pharmakologische Eigensohaften, wie wir sie beim Phenol 
wiederfinden. 

Anwendung: Naphthol wurde frillier viel gegen Kratze angewendet, auBer
dem bei oberflachlichen parasitaren Erkrankungen. Als Schalmittel bei Acne 
vulgaris und Acne rosacaea. Als juckstillendes Mittel wendet man es als 
1000ige Salbe beirn Strophulus der Kinder an, beirn Pruritus der Erwachsenen 
als 3%ige Salbe. Gegen Hyperidrosis gibt ma.n 1/4.-:t/20f0igen Naphtholspiritus. 
Immer Vorsicht bei der Anwendung des Na.phthols! 
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LAssARsehe Sehalpaste. Sehwachere K ratzesalbe nach KApOSI 

Rp. {3-Naphtholi ... 
Sulfur. praecipit. 
Vaselin. 
Sapon. kalini aa . 

N aphtholseife. 
Rp. {3-Naphtholi. . . . . 

Saponis Cocois . . . 

5,0 
20,0 

12,5 

10,0 
45,0 

ZusammengesetzteN aphtholsalbe nachKApOSI. 
Kratzesulbe naeh KApOSI. 

Rp. {3-Naphtholi. . . 15,0 
Adipis suilli ...... 100,0 
Saponis kalini. . . . . . . 50,0 
Cretae alb. . . . . . . . . 10,0 

3mal innerhalb 24 Std. tiichtig einreiben, 
dann Bad und Puder. 

Epicarin, 

(SCHAFFER). 
Rp. {3-Naphtholi . 

Sapon. virid. . . . . 
Cret. alb ...... . 
Vaselin. ad . . . . . 

K ratzepinselung. 
Rp. B-Naphtholi. . 

Sulfur. praecip. 
Sapon. kalini . 
Aq. destil!. ad . 

Naphtho16l. 
Rp. {3-Naphtholi. . . . 

01. Olivar. ad . . . 
Einreibung gegen Lause. 

,B-Oxynaphthyl-o-oxy-m-toluylsaure, C1oH 70. CH2 • C6Ha(OH)COOH. 

· 15,0 
· 60,0 
· 15,0 
200,0 

· 5,0 
100,0 

· 50,0 
500,0 

2,5 
50,0 

Es wird nach einem patentierten Verfahren hergestellt, indem Chlormethylsalicylsaure 
in Essigsaure gelOst und mit {3-Naphthol kondensiert wird. Rotliches Pulver, das sich 
bei der Aufbewahrung durch Oxydation etwas starker fii.rbt. Schmelzpunkt gegen 1900 

unter Zersetzung. Als Saure bildet es mit Alkalien Salze. Schwer lOslich in heiBem Wasser, 
Eisessig, Benzol, Chloroform; leicht lOslich in Alkohol, Ather und Aceton. In Olen ist es 
nicht lOslich, doch lassen sich olige Losungen mit Zuhilfenahme von wenig Ather oder Aceton 
herstellen, ebenso stent man Salben mit Vaselin oder Lanolin her. 

Wirkung und Anwendung: Antiparasitares Mittel, ungiftig, aber nicht 
a.bsolut reizlos; schalt die oberflachlichen Epidermisschichten, daher bei ober
flachlichen Pilzerkrankungen. Wird ferner verwendet bei Kratze, pruriginosen 
Krankheiten, Frostbeulen usw. Bei Kratze lO-200f0ige Salbe, bei Dermato
mykosen lOOfoige alkoholische Li:isung oder 

Rp. Epicarin . . . . . 5,0 
Zinci oxydati . . . 3,0 
Sapon. virid. 50,0 

Bei Prurigo nach KAPOSI 2-50f0ige Salbe; bei .Alopecia areata 50f0iger 
Epicarinspiritus, bei Seborrhoe des Kopfes 5-100f0igen Spiritus (aber nur 
bei dunkelhaarigen), oder 

Rp. Epicarin. 
Resorcin. aa 5,0 
Tinct. Capsici . 10-20,0 
Spirit. vini ad . . 100,0 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Garasine, 
eine Salbe mit 3% des Ammoniumsalzes der Monochlor.oxy-naphtholsaure. 

Wirkung und Anwendung: Juckstillendes Mittel bei Pruritus vulvae et ani, 
Urticaria, postskabiosem Jucken usw. 

Hersteller: P. Beiersdorff & Co., Hamburg. 
Nosapon, 

cine mit Novitan hergestellte Naphthol-Salbenseife. 
Wirkung und Anwendung: Ais Kratzemittel. 
Hersteller: Praparategesellschaft, Berlin-Schoneberg. 

Sprotol, 
eine Schiittelpinselung mit Schwefel, Naphthol, Kresol, Chinosol. 

Wirkung und Anwendung: Kratzemittel, mit dem 3 Tage lang tagl. Imal 
eingepinselt werden soll. 

Hersteller: Sproedt, Elberfeld. 
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Anthrarobin und Chrysarobin. 
Anthrarobin, Anthrarobinum, Dioxyanthranol, Dioxyanthron, Leukoalizarin, 

C14H sO(OH)2 oder 

C6R~6~~C6R2(OH)a. Es entsteht durchReduktion von Alizarin, 1,2-Dioxyanthrachinon, 

/CO" CaR 4"co/CsR a(OR)2' Gelbbraunes bis hell schokoladenfarbenes Pulver, geruchlos, 

nahezu geschmackios, sehr schwer lOslich in kaltem Wasser, leichter in heiBem Wasser. 
Es lOst sich in. 5 Teilen heiBem Alkohol. In Natronlauge lost es sich mit rotbrauner Farbe, 
an der Luft wird die Losung bald violett_ 

W irkung und Anwendung: Ein mildes Ersatzmittel fiir Chrysarobin. Es 
empfiehlt sich bei Psoriatikem mit Uberempfindlichkeit gegen Chrysarobin in 
Form einer 1O-200foigen Lanolinsalbe oder einer lO%igen Traumaticin
suspension. Es wird auch aJs antiparasitares Mittel bei Herpes tonsurans, 
Pityriasis versicolor, Pyodermien usw. verwendet. Es farbt Ha.ut und Wasche 
rotbraun. Es darf nicht an behaarten Stellen verwendet werden, da es auch die 
Haare verfarbt_ 

Zur Behandlung von parasitaren Erkrankungen eignet sich besonders die 
von ARNING angegebene Anthrarobin-Pinselung, die urspriinglich zur Be
handlung oberflii.chlicherFurunkel bestimmt war: 

Rp. Anthrarobin. . . 
Tumenol. ammon. 
Tinct. Benzoes 
Ather ....•. 

Chrysarobin, Chrysarobinum, 

2,0 
8,0 

30,0 
20,0 

Rp. Anthrarobin. .. . . 1,5 
Tumenol. ammon. 
Glycerin. aa . . . 3,0 
Spirit. . . . . . . 20,0 
Ather ........... 15,0 

Abgeanderte Pinselung nach ARNING fiir 
empfindliche FaIle (NEISSER). 

ist der Hauptbestandteil (bis etwa 70%) des Goapulvers (Araroba), das in Hohlu.ngen und 
Spalten der Stamme des in Brasilien (Bahia) heimischen Baumes Andira Araroba, AGNIAR, 
einer Leguminose, auc-h an der Ostkiiste Asiens kultiviert, gefunden wild. Das Goapulver, 
so genannt, weil es zuerst iiber Goa nach Europa kam, wild mit Benzol ausgekocht. Aus 
der filtrierten Losung scheidet sich beirn Erkalten das Chrysarobin krystalJinisch abo Das 
Goapulver des Randels ist haufig mit Wasser befeuchtet, damit es nicht staubt. 

Ein leichtes, gelbes, an der Luft braun werdendes krystallinisches Pulver, sehr schwer 
loslich in Wasser, lOslich in etwa 300 Teilen siedendem Alkohol und bis auf einen geringen 
Riickstand in etwa 45 Tellen Chloroform (von 40°). Es lost sich auch in Benzol und Schwefel
kohlenstoff, schwer in Ather, fetten und atherischen Olen. In konzentrierter Schwefel
saure lost es sich mit rotlich gelber Farbe. Beim Erhitzen schmilzt 00, stoBt gelbe Dampfe 
aus und verkohlt nur wenig. Es besteht zu etwa 70% aua dem eigentlichen Glvrysarobin 
oder Chrysophanol (Methyldioxydanthranol), das aus Chrysophansaure durch Aufnahme 
von Wasserstoff unter Austritt von Wasser entsteht. 

OH CO OH OR OR OR 

/X~/~ ()/~/~ I I I + 8 H = I I + H20 
'" /"""/ CHs ~/"'/ CHa 

CO H 
Methyldioxyanthrachinon = Methyldioxyanthranol = 

Chrysophansaure. Chrysarobin. 
Umgekehrt nimmt Chrysarobin, besonders bei Anwesenheit von Alkallen, begierig Sauerstoff 
auf unter Bildung von Chrysophansaure. 

Es ist ein entziindungserregendes und antiparasitares Mittel.· 
Wirkung: Auf unverletzter Haut bewirkt Chrysarobin in schwachen Kon

zentrationen bald eine Abschilferung der obersten Hornschicht, Verengerung 
der BlutgefaBe und damit· Abnahme etwaiger entziindlicher Erscheinungen. 
Bei Einwirkung starkerer Konzentrationen tritt eine Entziindung der Haut 
auf, die oft sehr heftig sein kann. Nach anfanglicher diffuser Rotung entsteht 
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unter Jucken und Brennen eine starke Schwellung. An den Raarfollikeln 
bilden sich Pusteln. Die Entziindung bleibt nicht immer auf den Ort der 
Anwendung des Chrysarobins beschrankt, sondern breitet sich oft weiter iiber 
diesen Bezirk hinaus aus. So kann bei einer Behandlung des Korpers auch 
im Gesicht eine Chrysarobindermatitis auftreten. Die Entziindung iiberdauert 
oft sehr lange die Zeit der Anwendung des Mittels. Beim Abheilen der 
Entziindung schalt sich die mittlerweile braunrot verfarbte Rornschicht der 
Raut abo Die Verfarbung teilt sich gegebenenfalls auch den Nageln, die 
rot, und den Raaren, die gelblich werden, mit. Die Flecke auf der Haut 
lassen sich mit Benzol, Chloroform oder absolutem Alkohol entfernen. 

Besonders empfindlich gegen Chrysarobin sind die Schleimhaute der Augen. 
Selbst kleine Mengen rufen die heftigsten Entziindungen hervor, die zu Schadi
gungen der Rornhaut fiihren konnen. Salbenverbande an den Randen miissen 
gut geschiitzt sein, damit nichts in die Augen gebracht wird. Anwendung von 
Chrysarobin im Gesicht oder am Kopf ist am besten zu vermeiden. 

Es wird leicht von der Raut aufgenommen und im Drin teils als Chryso
phansaure ausgeschieden, kenntlich daran, daB sich der Drin bei Zusatz von 
Kalilauge oder Ammoniak rot farbt, teils unverandert als Chrysarobin, das 
Nierenreizung und Albuminurie hervorrufen kann. 

Anwendung; Rauptsachlich zur Behandlung der Psoriasis in 2-5-10- bis 
20%igen Salben und Pflastern, oder als 5-100J0ige Losungen resp. Sus
pensionen in Chloroform oder Traumaticin. In schwacheren Konzentrationen 
etwa O,l-O,5-1-3%ig eignet es sich zur Behandlung parasitarer Leiden 
wie Herpes tonsurans, Favus. Ferner behandelt man damit Lichen ruber, 
Lichen scrophulosorum, chronische schwer heilende derb infiltrierte Ekzeme, 
Alopecia areata, leprose Infiltrationen usw. 

Aile Chrysarobinzubereitungen lasse man niemals mitdem Finger auf die 
Raut auftragen, sondern nur mit Borstenpinsel oder Zahnbiirste. Bei ihrer 
Anwendung muB man immer mit Hautentziindungen rechnen und nach dieser 
Richtung hin acht geben. Besonders empfindlich gegen Chrysarobin sind 
die Gelenkbeugen der Arme und Beine und die Gegend der Geschlechtsteile. 
Auch Drinkontrolle ist notig. 

Chrysarobin verfarbt die Wasche zunachst braungelb. Die Flecken werden 
nach dem W aschen violett und sind wohl nie mehr zu entfernen. Man muB 
auch darauf achten, daB Wasche, die mit Chrysarobin in Beriihrung gekommen 
ist, gesondert gewaschen wird, da sich die Verfarbung leicht auf andere 
Waschestiicke iibertragt. Es solI die Moglichkeit bestehen Chrysarobinflecken 
durch Roh-Naphtha aus der Wasche zu entfernen (FURST). 

Gelatina Ohrysarobini UNNA. 
Ohrysarobinleim UNNA. 

Rp: l. Gelatinae albae. . . . . 5,0 
2. Aq. destill. . . . . . . . 50,0 
3. Glycerin.. . . . . . . . 90,0 
4. Chrysarobini subt. pulv.. 5,0 

Man lost 1 und 2, fUgt 3 hinzu, dampft 
auf 95,0 ein und mischt mit 4. 

Oleum Ohrysarobini. 
Ohrysarobinol. 

Rp. l. Chrysarobini . . . . 1,0 
2. Chloroformii . . . . 7,0 
3. 01. Lini . . . . . . 7,0 

Man lost 1 in 2 und fiigt 3 hinzu. 

Ungt. Ohrysarobini compo UNNA. 
Zusammengesetzte Ohrysarobinsalbe UNNA. 

Rp. Chrysarobini . . . . .. 5,0 
Ammonii sulioichthyolici . 5,0 
Acidi salicylici. . . . . . . 2,0 
Vaselin. ......... 88,0 

Unguentum psoriaticum DREUW. 
Psoriasissalbe nach DREUW. 

Rp. Chrysarobini 
01. Rusci aa . 
Acid. salicylic .. 
Sapon. viridis 
Vaselini aa . . 

20,0 
10,0 

25,0 

Chrysarobin findet auch vielfach Verwendung als Pflaster (Guttaplast). 
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Chrysarobin-Traumaticin. 
Rp. Chrysarobin. . . . . . . 

Traumaticini . . . . . . 

Psoriasissalbe nach HUBNER. 

Rp. Chrysarobin. 

1,0 
9,0 

0,25 

Chrysarobinpaste nach NEISSER. 

Rp. Chrysarobin. 
Zinc. oxydat. 
Amyl. aa ....... . 
Lanolin. ad . . . . . . . 

Chrysarobin-Spiritus. 
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5,0 
50,0 

Calc. carbon. 
Zinc. oxyd. aa 
01. Lini 

20,0 Rp. Alcohol. absolut. . .100,0 

Ag. Calcis aa ad . 100,0 
Neben .Anwendung dieser Salbe noch intra
venose Einspritzungen von Natrium sali

cylicum (s. d.). 

Cignolin, 1,8-Dioxyanthranol, 

Chrysarobin. . . 0,5-0,1-0,15 
01. Ricini. . . . . . . 0,5-2,0 

Vor dem Gebrauch zu schiitteln, zur 
Behandlung der Alopecia pityroides. 

/C(OH)" 
[8]HO. C6H3'- /C6H 3· OH [1]. 

"CH-
Es wird dargestellt durch Reduktion von 1,8-Dioxyanthrachinon. Gelbes krystallinisches 

Pulver, unloslich in Wasser, ziemlich leicht loslich in Chloroform, Ather, Benzol und anderen 
organischen Losungsmitteln. 

Wirkung und Anwendung: Wie Chrysarobin. Da es aber viel kraftiger 
wirkt als dieses, wird es in geringeren Starken angewendet. Ais Pinselung 
0,25-1-2-3%ig gelost in Benzol oder Aceton oder Benzol-Traumaticin zu 
gleichen Teilen. Als Salben O,I-O,25-O,5-1-50J0ig. Gegebenenfalls auch 
kombiniert mit 10% Oleum Rusci und 5-10% Acidum salicylicum. Ais 
O,I-I0f0ige Trockenpinselungen. Auch hier ist auf Reizwirkungen acht zu 
geben. Es tritt aber bald eine Gewohnung der Raut an das Mittel ein. Die 
Verfarbung der Raut und der Wasche ist nicht so stark wie bei Chrysarobin. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Euro bin, Chrysaro bintriacetat, 
rotgelbes, in Wasser unlosliches, in Aceton und Chloroform losliches Pulver. In Aceton 
fur sich allein oder mit Eugallol oder Saligallol zusammen gelOst als mild wirkendes Chrys
arobinpraparat. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen. 

Lenirobin, Chrysarobintetraacetat, 
in Wasser unlOsliches, in Chloroform und Ather leicht lOsliches Pulver. Mild wirkendes 
Chrysarobinpraparat, Verwendung die gleiche wie Chrysarobin. 

Hersteller: Wie oben. 

Chrysophansaure, Acidum chrysophanicum, Methyldioxyanthrachinon, 
/CO" (HO) (CH3) C6H 2"CO/C6H 30H, 

ist im Rhabarber, in den Sennesblattern und in noch anderen Drogen enthalten. Die Saure 
entsteht durch Oxydation von Chrysarobin (s. S. 535). Darstellung: Zunachst mit Wasser 
ausgezogene Rhabarberwurzel wird nochmals mit verdiinnter Kalilauge ausgezogen, der 
Auszug mit Essigsaure angesauert, der Niederschlag gesammelt, gewaschen, getrocknet 
und aus heiBem Ligroin oder Benzol umkrystallisiert. Man kann auch Chrysarobin in 
stark verdiinnter KaliJauge unter Einleiten eines Luftstromes lOsen, die filtrierte Losung 
mit verdunnter Salzsa.ure ansauern und den Niederschlag dann, wie oben angegeben, 
weiter behandeln. 

Goldgolbe Prismen, Schmelzpunkt 162°, geschmacklos, unloslich in Wasser, loslich in 
etwa 200 Teilen siedendem Alkohol, in Chloroform, Benzol, Eisessig. In alkalihaltigem 
Wasser lost die Saure sich mit roterFarbe. 

Wirkung und Anwendung: Wie Chrysarobin in 4-100f0igen Salben. Wird 
ab{'r wohl kaum noch verwendet. 

Ochrosil.Chrysarobinpraparate s. Nachtrag S. 576. 
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Chinarinde und Chinaalkaloide. 
Die Chinarinden des Handels stammen von einer Anzahl zurzeit fast ausschlieBIich 

kultivierten Arten der Gattung Cinohona und zwar hauptsii.ohlioh von der Cinohona suoci
rubra Pavon, daneben aber auch von C. oalisaya Weddel und C. Ledgeriana Howard. Die 
Heimat der Cinohonen sind die Cordillieren Siidamerikas. Kultiviert wird der Baum in 
seiner Heimat, ferner in Britisch-Indien, auf Ceylon, Java, in Westindien, Westafrika 
und anderen TropenIandern. 

Die offizinelle Rinde wird in den Kulturen meistens so gewonnen, daB 6-8jii.hrige 
Ba.ume gefii.llt werden. Nach weiteren 5-8 Jahren werden die aus dem Stumpfe heraus
gewaohsenen SproBlinge weiter zur Rin,dengewinnung herangezogen. Auoh nimmt man 
mitunter den Baumen wa.hrend des Waohstums einen Teil der Rinde in Form von schmalen 
Streifen heraus. Diese Wunde wird im Laufe von mehreren Jahren durch eine neue 
sekunda.re und alkaloidreiohere Rinde ersetzt. 

Die 2-5 mm dicke Rinde kommt in den Handel in 30-40 om und dariiber langen, 
1--4 em im Durchmesser habenden, meist an beiden Seiten eingerollten harten Rohren 
oder Halbrohren. Es gibt eine Anzahl von Handelssorten, auf die hier nicht weiter einge
gangen werden soIl. 

Chinatinktur, Tinctura Chinae, 
wird hergestellt aus 1 Teil grobgepulverter Chinarinde und 5 Teilen verdiinntem Weingeist. 

Wirkunll und .Anwendunll: Abgesehen von der seltenen Verwendung der 
Chinarinde ala Extrakt, Tinktur oder Pulver bei schlaffen, schlecht heilenden 
Geschwiiren, bei Gangran und Decubitus, wird Chinatinktur vielfa.ch Kopf
wassern zugesetzt, da man der Ohinarinde mit dem darin enthaItenen Ohinin 
haarwuchsfordernde Eigenschaften zuschreibt. Ohinarinden-Pulver und Extrakt 
wird auch zur Herstellung von Pomaden verwendet. 

Die Chinarinden enthalten eine Reihe von Alkaloiden, von denen das Chinin das 
wiohtigste ist. Daneben kommen in groBerer Menge nooh vor Oinohonin, Chinidin und 
Oinohonidin. In geringerer Menge sind noch folgende Alkaloide enthalten: Hydroohinin, 
H ydrooinchonin, H ydrochinidin, H ydrocinohonidin, Cuprein, Chinamin und Conchinamin. 
In der Rinde sind die Alkaloide gebunden an Chinasaure C6H 7(OH),COOH und an 
Gerbsa.ure. 

Chinin wird in der Weise gewonnen, daB gepulverte Chinarinde mit Kalkmilch behandelt 
wird, woduroh die Alkaloide aus den Salzen freigemaoht werden. Die freien Basen 
werden aus dem Rindenpuiver durch Erhitzen mit Petroleum, Paraffinol oder anderen 
hochsiedenden Kohlenwasserstoffen ausgezogen. Durch Schiittein der Losung der freien 
Basen in Petroleum usw. mit verdiinnter Schwefelsa.ure erhii.lt man die Alkaloide in Form 
der sauren Sulfate in wasseriger Losung. Die saure Alkaloidlosung wird helli mit Natrium· 
carbonat neutralisiert. Beim Erkalten scheidet sich die Hauptmenge des Chinins als Sulfat 
aus, verunreinigt mit Sulfaten der anderen Basen. Das rohe Chininsulfat wird nach beson
deren, von den Fabriken geheimgehaltenen Verfahren gereinigt. AuBer dem Chininsulfat 
wird besonders noch Chininhydrochlorid durch Umsetzen des Sulfates mit Bariumchlorid 
dargestellt. Neben diesen beiden Saizen spielen die iibrigen zahlreichen Saize des Chinins 
nur eine geringe Rolle. 

Das Chinin C20H24N202 ist ein Abkommling des Chinolins und stellt eine zweisaurige 
Base dar. Es bildet SaIze der Zusammensetzung C20H24N202 . Ac. und C20H24N202 ·2 Ac., 
wobei Ac. eine einwertige Saure, z. B. HCI, HNOa bedeutet. Mit zweiwertigen Sii.uren, 
z. B. Schwefelsa.ure, bildet es Salze der Zusammensetzung (C2Ji24N202h' H 2S04 (Ohinin
monosulfat) und C2Ji24N202' H 2S04 (Chininbisulfat). 

Losungen von Chinin und Chininsalzen in schwefelsa.urehaltigem Wasser zeigen schone, 
blaue Fluorescenz, die besonders beim Verdiinnen der Fliissigkeit mit viel Wasser her
vortritt. 

Chlorwasserstoffsaures Chinin, Chinum hydrochloricum:, Chininhydrochlorid, 
C2o~N202 . HOI + 2~O, 
wird, wie sohon erwa.hnt, durch Umsetzen von Chininsulfat mit Bariumchlorid her· 
gestellt. Es bildet weiBe, seidenglanzende, nadelformige Krystalle, die hii.ufig zu BiischeIn 
vereinigt sind. Schmelzpunkt etwa 1560, sehr bitterer Geschmack. Bei mii.Biger Wii.rme 
verwittert es, bei 100° wird es wasserfrei. Loslich in 34 Teilen kaltem Wasser, sehr leicht 
loslich in heiBem Wasser, in 3 Teilen Weingeist, in 9 Teilen Chloroform. Die wasserige 
Losung ist neutral und fluoresciert nioht. Stark verdiinnte Losungen zeigen eine schwache 
blaue Fluorescenz, die auf Zusatz von verdiinnter Schwefeisaure starker wird. 
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Schwefelsaures Chinin, Chininum sulfuricum, Chininsulfat, 
(C20~N202)2 . ~S04 + 8~O. 
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Der Gehalt an Chinin betrii.gt 72,8%, an KrystaHwasser 16,2%. Dber die Herstellung 
ist schon oben bei der. Chinarinde gesprochen worden. Es bildet feine, weiBe, leicht ver
wittemde, nadelformige Krystalle von stark bitterem Geschmack. Schmelzpunkt 205°. 
1 Teillost sich in 800 Teilen Wasser von 15° und in 25 Teilen siedendem Wasser, femer in 
40 Teilen Glycerin und in etwa 6 Teilen siedendem Alkohol. Diese Loslichkeitsverhaltnisse 
gelten aber nur fiir das unverwitterte Salz. Wird es durch Verwitter~g reicher an wasser
freiem Chininsulfat, so erfordert es groEere Me:r;tgen Losungsmittel. In Ather und Chloroform 
ist es nur sehr wenig loslich, ziemlich leicht lOslich in einem Gemisch von Chloroform und 
.AIkohol. Die wii.sserige Losung reagiert neutral gegen Lackmus und fluoresciert nicht. 

Ohinin ist ein Protoplasmagift, das in geniigender Starke so ziemlich auf aHe ZeBen 
vernichtend wirkt. Noch in einer Verdiinnung von 1: 20000 werden Infusorien in kurzer 
Zeit abgetotet. Eine ii.hnliche Empfindlichkeit findet sich bei Amoben, z. B. den Malaria
plasmodien, die schon in ihrer Entwicklung gehemmt werden, wenn nur Spuren von 
Chinin vorhanden sind. Die pflanzlichen Mikroorganismen, Kokken, Bacillen zeigen ein 
sehr wechselndes Verhalten. Einzelne sind sahr empfindlich, andere verhaltnismii.Eig 
widerstandsfahig gegen Chinin. Zu den widerstandsfii.higsten von allen Mikroorganismen 
.gehOren die Schimmelpilze, die hilufig in Chininlosungen ausgezeichnet gedeihen. 

GroBe Chinindosen rufen beim Menschen Symptome von seiten des Zentralnerven
systems, hauptsachlich des Gehirns, hervor, Schwindel, Kopfschmerz, Ohrensausen, Taubheit 
Amblyopie oder sogar vollige Blindheit, rauschahnliche Zustande (Chininrausch) und 
soporose Zustande. Es sind Todesfalle nach 2 g beobachtet worden; 8-,10 g oder mehr 
.gilt als die todliche Dosis. Da Chinin rasch ausgeschieden wird, tritt meist Heilung ein, 
.aber Taubheit, Sehschwache oder Blindheit konnen sich wochen- und monatelang halten. 

Chinin wird sowohl von den Schleimhauten, wie vom subcutanen Gewebe aus resorbiert. 
1m Blut ist in den roten Blutkorperchen roehr Chinin enthalten wie Un Setum. 60-70% 
werden im Organismus zersetzt, der Rest findet sich unverii.ndert im Ham wieder. Die 
Hauptmenge wird innerhalb 24 Stunden ausgeschieden, nach 72 Stunden scheint im 
Korper nichts mehr oder nur noch Spuren vorhanden zu sein. 

Hin und wieder gibt es ausgesprochene Uberempfindlichkeit gegen Chinin. Diese ii.u.Bert 
.sich in verschiedensten Hauterscheinungen, wie z. B. in scharlachii.hnlichen Ausschlagen, 
die von Fieber begleitet sind, Ekzeme, ortliche Odeme, Blutaustritte in die Haut, vielleicht 
.auch im Darm und in den Nieren. Manche Personen sind so empfindlich, daB schon geringe 
Mengen Chininsalze geniigen, um ein allgemeines unertraglich juckendes Nesselfieber 
hervorzurufen. Die Uberempfindlichkeit kann auch plotzlich bei solchen Personen auf
treten, die vorher Chinin ohne Beschwerden vertragen haben. Sie kann sich auch darin 
zeigen, daB die schweren Vergiftungssymptome, wie Taubheit, Amblyopie usw., die sonst 
nur nach sehr groBen Chinindosen vorkommen, sich schon bei geringen Gaben einfinden. 

Anwendung: In der Dermatologie gibt man bei Urticaria 0,025-0,05 einer 
der genannten Chininsalze in I\.apseln mehrmals tag!., bei Pemphigus (BERG
RATH) 2-3mal tag!. 0,5-1,0. Bei Lupus erythematosus gibt man tag!. 2mal 
(),5 g, 10 Minuten darauf pinselt man die Stelle mit Jodtinktur eiD.. Dieses 
macht man 5 Tage lang, dann 5 Tage Pause und dann Wiederholung (HOL
LANDER). 

Ohinin bnn auch intramuskular und intravenos gegeben werden. 
Rp. Chinin. hydrochloric. . . . . 5,0 

Natr. chlorat.. . . . . . . 0,75 
Aq. destil!. . . . . . . . 100,0 

Lauwarm 5-10 ccm in die Vene. 

Rp. Chinin. hydrochloric. . •• 3,0 
Antipyrin. ....... 2,0 
Aq. destill. ad . . . . " 10,0 

1 cem in den Muske!. 

Rp. Chinin. hydrochloric. . . 
Urethan. 1 ••••••• 

Aq. destill. ad . . . . . 
5 ccm in den Muskel. 

5,0 
2,5 

50,0 

Ein Chinin-Urethan ist auch in "MBK" 
Amphiolen mit 0,25 g Chinin in 1 ccm und 

0,5 g in 2 ccm erhiioltlich. 

Auch ZUl' Verodung von Krampfadern werden Chinin-UrethanlOsungen 
benutzt: 

1 U'I'etlwine werden die Ester der OO/fbarninsii,u'I'e NH2COOH genannt. U'I'ethan schlecht
weg ist der Athyleste'l', NH2COOC2H 5• Farblose, salpeterartig kiihlend schmeckende Krystalle, 
Schmelzpunkt 48-50°, loslich in 1 Teil Wasser, 0,6 Teilen Alkohol, 1 Teil Ather, 1 Teil 
Chloroform. Fordert die LOslichkeit der Chininsalze in Wasser. 
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Rp. Chinin. hydrochloric. . . . . 0,4 oder Rp. Chinin. hydrochloric. . . . . 0,2 
Urethan. . . . . . . . . . 0,2 Urethan. . . . . . . . . . 0,1 
Aq. destillat. . . . . . . . 3,0 Aq. destill. . . . . . . . . 3,0 

Starkere Losung nach G:EJNEVRIER. Schwachere Losung nach POURNAY. 

Man beginnt die Einspritzung in die Krampfader mit 1/4 ccm der starkeren 
oder 1/2 ccm der schwacheren Losung. Man geht bis zu 3/4 und 1 ocm del' 
starkeren Losung. Man kann an mehreren Stellen in einer Sitzung spritzen; 
man gehe aber nicht uber 3 ocm der starker en Losung hinaJls. 

Da man bei der Chinindarreichung bei uberempfindlichen Personen leicht, 
Uberraschungen erleben kann, so tut man gut, immer erst kleine Dosen als 
Prufdosis vorauszusohicken. Werden groBere Chinindosen schlecht vertragen, 
so kann man ihnen jedesmal 0,5-1,0 Antipyrin oder 0,3 g Pyramidon beigeben. 
Die Vertraglichkeit des Chinins wird hierdurch oft eine bessere. 

Chinindihydrochlorid, Chininum dihydrochloricum, saures Chininhydrochlorid, 
C2oH24N202' 2HCI + 2H20. 

Es wird dargestellt, indem man Chininhydrochlorid in stark verdiinnter Salzsaure 
lost und die Losung iiber Calciumchlorid zur Krystallisation bringt. Kleine, farblose 
Krystalle, lOs1ich in 0,7 Teilen Wasser, leicht lOslich in Alkohol, schwer lOslich in verdiillllter 
Salzsa.ure und in Chloroform. Die wa.sserige Losung rotet Lackmuspapier. 

Wirkung und Anwendung: Besonders zur subcutanen, seltener intravenosen 
Anwendung. Es ist erhaltlich als "MBK"-Amphiolen mit 0,25, 0,5 und 1,0 
in 2 com. 

Chinin-Harnstoff -Hydrochlorid, Chininum hydrochloricum carbamidatum, 
eine Verbindung von Chininhydrochlorid mit Harnstoffhydrochlorid C2oH24N202 . HCl + 
CO(NH2)2' HCl. Harte, farblose, prismatische Krystalle, los1ich in dem gleichen Gewicht 
Wasser, auch in Weingeist loslich. Es ist nicht hygroskopisch und verwittert nicht, beim 
Erwarmen aber werden die Krystalle triibe und gelblich. 

Wirkung und Anwendung: Fur subcutane und intravenose Einspritzung, 
erhaltlioh in "MBK"-Amphiolen mit 0,1, 0,3, 0,75 g in 2 com. 

Chinintannat, Chininum tannicum, gerbsaures Chinin. 
CLinin gibt wie viele Alkaloide mit Gerbsaure in Wasser unlosliche Tannate. Je nach 

den Bedingungen, unter deneu man Gerbsaure auf Chininsalze einwirken laBt, i.st die Zu
sammensetzung der Tannate verschieden. Chinintannat wird nach dem Arzneibuch her
gestellt, indem Chininsulfat in Wasser mit Zusatz von moglichst wenig verdiinnter Schwefel
saure gelost wird. Zu dieser Losung wird zunachst eine Losung von Gerbsaure in Wasser 
in kleinen Anteilen, dann eine LOSUllg von Gerbsaure mit etwas Ammoniakfliissigkeit 
hinzugefiigt. Der entstandene Niederschlag wird nach 12stiindigem Stehen gesammelt, 
mit 20 Teilen Wasser ausgewaschen, ausgepreBt und mit Wasser so lange erwarmt, bis 
eine durchscheinende, gelbbraune, harzige Masse entstanden ist. Diese wird nach dem 
AbgieBen der Fliissigkeit zunachst bei 30-40°, dann bei 100° unter LichtabschluB getrocknet 
und zu einem feinen Pulver zerrieben. Das entstandene Praparat enthalt noch erhebliche 
Mengen Schwefelsaure gebunden. Es ist deshalb eigentlich ein Sulfat-Tannat. 

Es stellt ein gelblich-weiBes, amorphes, geruchloses Pulver dar, das sehr schwach bitter 
und kaum zusammenziehend schmeckt. 1m Wasser ist es nur wenig, etwas mehr in Alkohol 
1081ich. 

W irkung und Anwendung: Es wird Kopfsalben und Haarpomaden als Mittel 
gegen Haarausfall zugesetzt. 

Lygosin -Chinin 
ist eine Chininverbindung des Diorthocumarketons 1 (Lygosin). Entsteht durch Umsetzen 
von Lygosinnatrium mit einem lOslichen Chininsalz. Zartes, amorphes, orangegelbes Pulver, 
Schmelzpunkt 114°, von schwach gewiirzigem Geruch und bitterem Geschmack. Schwer 
loslich in Wasser, lOs1ich in 6-7 Teilen Alkohol, in Chloroform, Benzol und in fetten Olen. 

Wirkung und Anwendung: Ais kraftiges Antisepticum und Desodorans bei 

1 Dicumarketon ist das Keton der Cumarsaure, o-Oxyzimtsaure. 
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jauchenden Geschwiiren. Als Streupulver, in Salben, in Glycerinsuspensionen 
(1 : 1O), als Verbandsstoffe. 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 

Euehlnin, Chininum aethyloearbonieum, der .Athylkohlensaureester des 
Chinins, C2H50CO· OC20H2I)ON2, 
wird dargestellt dUICh Einwirkung von Chlorkohlensii.meii.thylester C2H 50COCI auf Chinin. 
WeiBes, leichtes Pulver aus verfilzten Nadeln bestehend. Schmelzpunkt 91-92°, er wird 
auch als 95° angegeben. Es verandert angefeuchtetes Lackmuspapier nicht. Geschmack 
~rst nach einiger Zeit bitterlich. In Wasser sehr wenig loslich, leicht loslich in Alkohol, 
Ather, Chloroform. Mit Sii.UIen gibt es SaIze. 

W irkung und Anwendung: Die N ebenwirkungen sind geringer als beim Chinin. 
1,5-2,0 Euchinin sind 1,0 Chininhydrochlorid in der Wirkung gleichwertig. 

Es wird zur Behandlung des Strophulus infantum in Dosen von 0,05-0,3 g 
pro die je nach dem Alter des Kindes gegeben. Man gibt soviel Dezigramme 
als das Kind Jahre zahlt, jedoch nicht mehr als 1,5 g pro Tag. Die innerliche 
Anwendung erfolgt in Milch oder mit Milchzucker oder Sii£holz gemischt 
(Pedro L. Ballina). 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. und l.G.-Farben
industrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Handelsform: Auch in Tabletten zu 0,5 g in OP mit 20 Stuck erhaltlich. 

Aristoehin, Kohlensauredichininester, CO(C2o~N202}2' 
entsteht dUICh Erhitzen von Kohlensii.urediphenylester mit Chinin, wobei Phenol entweicht. 
WeiBes, geschmack- und geruchloses Pulver, Schmelzpunkt 189°, unloslich in Wasser, schwer 
loslich in kaltem, leichter in warmem Alkohol und Chloroform, fast unlOslich in .ather_ 
Mit Sii.UIen gibt es SaIze. Lii.ngere Einwirkung von Sauren und ebenso von Alkalien zersetzt 
den Ester unter Riickbildung von Chinin. Es enthiilt 96,1% Chinin. 

Wirkung und Anwendung: Geschmackfreie Chininverbindung. Bei Strophulus 
infantum 0,2-0,8 g am Tage. 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 
Handelsform: Auch als Tabletten zu 0,5 g in OP mit 10 und 20 Tabletten. 

Antiseptol, Cinehonin-Herapathlt, Cinehoninum jodosulfurieum. 
Es wird dargestellt, mdcro: eine LOsling von Cinchoninsulfat mit einer Losung von Jod 

in Jodkalium versetzt wird. Den Niederschlag laBt man absetzen, wii.scht ihn aus bis er 
jodfrei ist und trocknet bei Warme. Leichtes, zartes, rotbraunes Pulver, in Wasser un
IOslich, IOslich in Alkohol und in Chloroform. Es enthii.lt etwa 50% Jod. 

Wirkung und Anwendung: Als Ersatzmittel des Jodoforms empfohlen. 
Hersteller: Chemische Fabrik Aug. Luttnar, Mahr. Ostrau. 

Cuprein, Cupreinum, C19~O(OH}~2' 
ist neben dem Chinin in der China cuprea, der Rinde von Remigia pedunculata enthalten 
und wird daraus gewonnen. Es unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung dadurch vom 
Chinin, daB es an Stelle der Gruppe OHCs eine zweite Hydroxylgruppe enthii.lt. Das Chinin 
ist Methylcuprein und Cuprein bildet aus .ather\' krystallisiert farblose Prismen. Schmelz
punkt des wasserfreien Produktes 198°. Es lOst sich sehr schwer in .ather und Chloroform, 
leichter in Alkohol. 

Von dem Cuprein leiten sich ab: 

Eueupin:, Isoamylbydroeuprein, C19~N2(OH}OC5Hll' 
Es kommt als freie Base Eucupin basicum und als Bihydrochlorid, Eueupin bikydro

ckloricum in den Handel. Es wird dargestellt dUIch Einwirkung von Isoamyljodid auf 
Hydrocuprein. WeiBes, fast geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser, leicht IOslich in 
Alkohol, .ather, Chloroform. 

Wirkung und Anwendung: Als desinfizierendes und anasthesierendes Mittel. 
In 3--4%iger oliger Losung, 5-200f0igen Salben, in 2%igen Suppositorien. 
Wird verwendet bei Rontgenschadigungen, bei schmerzhaften Carcinomen usw. 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 
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Eueupinbibydroeblorid, Eueupin bibydroeblorieum, Isoamylhydrocuprein~ 
bihydrochlorid, C24H34N20 2· 2HCI + H20, 
entsteht durch Zusammenbringen von Isoamylhydrocuprein (Eucupin) mit der berechneten 
Menge Salzsa.ure. WeiBes, krystallinisches Pulver von kratzendem, bitterem Geschplack, 
loslich in 15 Teilen Wasser, auch in Alkohol. Die Losungen roten Lackmuspapier. 

Wirkung und Anwendung: Wie oben. 
HersteJler: Wie oben. 

Vuzinbibydroeblorid, Vuzin bibydroeblorieum, Isooctylhydrocupreinbihydro
chlorid, Clg~N2(OH)OC8H17· 2HCl + 2~O. 

Farbloses, feines Kxystallpulver; schmeckt schwach sauer und ruft auf der Zunge 
schwache, aber lang andauernde Gefiihllosigkeit hervor. In warmem Wasser, in Alkohol und 
in Chloroform ist es leicht lOslich, schwer loslich in verdiinnter Salzsii.ure. Die wii.sserige 
Losung rotet Lackmuspapier. Aus der wii.sserigen Losung wird durch Ammoniak das freie 
Isooctylhydrocuprein als weiBer Niederschlag gefii.llt. 

Wirkung und Anwendung: Als Wundantisepticum in wasseriger Losung 
1 : 10 000 bis 1000. Zum Umspritzen (Tiefenantisepsis) von Wunden, phleg
monosen Entziindungen und KarbunkeIn eine Losung 1 : 5000 bis 1 : 500 unter 
Zusatz von 0,5% Novocain und einer entsprechenden Menge Suprarenin. Man 
erwarmt zuerst das Wasser und gibt das Vuzin hinein. Bei der Herstellung 
von Vuzinlosungen sind Alkalien auch in Spuren zu vermeiden, also auch 
Alkali abgebendes Glas, da, wie erwahnt, die freie Base durch Alkalien ab
geschieden wird. Wenn physiologische KochsalzlOsung zur Herstellung der 
Losung verwendet wird, darf diese nicht mit einem Zusatz, von Natrium
carbonat hergestellt sein. 

Hersteller: Chininfabriken Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 
Handelsform: Auch in Tabletten zu 0,1 g OP mit 10 Tabletten. 

Chinolin. 
Cbinolin, Chinolinum, C9H7N, , 

wurde zuerst durch Schmelzen von Chinin mit Atzkali erhalten. Spii.ter wurde es im 
Steinkohlenteer aufgefunden. Nach dem Verfahren von SKRAUl' kann es jetzt auch syn
thetisch hergestellt werden und zwar mit Benutzung von Nitrobenzol, Anilin, Glycerin 
und konzentrierter Schwefelsii.ure. Der Verlauf der Bildung des Chinolins hierbei ist folgen
der: Durch Einwirkung von Schwefelsii.ure auf Glycerin bildet sich Acrolein. Das Acrolein 
verbindet sich mit dem Amlin zunii.chst zu Acrolein-Amlin CsHs - N = CH - CH = CHg, 

und aus diesem entsteht durch Abspaltung von 2 H-Atomen das Chinolin. Der zur Oxy
dation des Wasserstoffes erforderliche Sauerstoff wird von dem Nitrobenzol geliefert. 

Frisch hergestelltes Ghinolin ist eine fast farblose Fliissigkeit von starkem Licht
brechungsvermogen und einem eigenartigen, auf die Dauer unangenehmen Geruch. Es 
blii.ut Lackmuspapier. Siedepunkt 232-237°. Spez. Gew. (15°) = 1,093-1,096. In einem 
Kaltegemisch aus fester Kohlensii.ure und Ather erstarrt es krystallinisch. In Alkohol, 
Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin ist es leicht lOslich, sehr wenig loslich in 
Wasser. Es kann aber Wasser aufnehme:p. und ist hygroskopisch. A:p. der Luft und am 
Licht fii.rbt es sich bald braun. Durch Schiitteln mit Atzkali oder Atznatron und durch 
nachfolgende Destillation erhii.lt man es wieder farblos. 

Das Chinolin ist eine Base. Es verbindet sich mit den Sii.uren durch Addition zu Salzen, 
die ziemlich schlecht krystallisieren und meist hygroskopisch sind. Mit einigen Metall
salzen bildet es gut krystallisierende Doppelsalze. 

Wirkung und Anwendung: Das Chinolin wirkt antiseptisch. Besonders dient 
es als kraftiges Antisepticum zu Mund- und Zahnwassern. Zu Pinselungen 
dienen 5°joige, zu Gurgelwassern 0,2°joige Losungen. 

Crurin s. S. 346. 

Chino sol, 8 (ortho)-Oxychinolinsulfat [C9H 6(OH)N]2· ~S04' 
wird dargestellt durch Zusammenbringen von 8-0xychinolin und Schwefelsaure in be
rechneten Mengen. Hellgelbes, krystallinisches Pulver, Schmelzpunkt 175-177°. Geruch 
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schwach safranartig, Geschmack brennend, leicht liislich in Wasser, schwer liislich in 
Alkohol, unloslich in Ather. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

Wirkunll und Anwendunll: Ein Antisepticum, das kein EiweiB fallt und 
nicht atzend wirkt. Bei frischen Wunden Losungen 1 : 1000; bei Brandwunden, 
Ekzemen, Pyodermien, Pilzerkrankungen Waschungen oder Verbande 1: 1000 
bis 250; 1-2-5-I00J0ige Salben. 0,5 Chinosol mit 100,0 Amylum als Kinder
streupulver; 1,0 mit 10,0 Borsaurepulver als Streupulver bei Geschwiiren. 
Innerlich bis zu 1 g bei Lepra. 

Hersteller: Fr. Fritzsche & Co., Hamburg. 
Handelsform: Auch in Tabletten. 

Ghinosolsalbe gegen Brandwunden und 
Decubitus. 

Rp. Chinosoli . . . . . 1,0 
Ungt. cerei . . . . . . . . 45,0 
Liq. Plumb. subacet. . . . . 4,0 

Ghinosol-Streupulver gegen Fu{3schwei{3. 
Rp. Chinosoli . . . . . . 2,0 

Amyli Tritici pulv. . . . . 10,0 
Talci ........... 88,0 

Ghinosol-Kinder stnupulver. 
Rp. Chinosoli . . ... 0,5 

Amyli Tritici . . . . . . . 19,5 
Lycopodii. . . . . . . . . 80,0 

Ghinosol-Talg gegen Intertrigo und 
Frostschaden. 

Rp. Chino soli . ... 3,0 
Aq. destill. . . . . . . . . 6,0 
Sebi ovilis . . . . . . . . 41,0 

Zincochinol, 8-0xychinolin-6-sulfonsaures Zink [C9Hs(OH)N. SOa]2Zn, 
entsteht durch Sattigen einer Losung von Oxychinolinsulfonsaure mit Zinkoxyd oder 
Zinkcarbonat. Lockeres, gelbes, in Wasser fast unlosliches Pulver. 

Wirkunll und Anwendunll: Adstringierend und antiseptisch. Rein oder 
vermischt mit a,nderen Pulvern als Wundstreupulver oder in Form von Salben 
und Pasten bei Geschwiiren. 

Hersteller: Fr. Fritzsche & Co., Hamburg. 

Atophan, 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure oder 2-Phenylchinolinsaure, 
C9HSN(CsHs)COOH. 

Es entsteht durch Einwirkung von Benzaldehyd und Benztraubensaure auf Anilin 
oder durch Einwirkung von Acetophenon auf Isatin. Gelbliches, krystallinisches Pulver, 
Schmelzpunkt 208-209°, von bitterem Geschmack. Unloslich in Wasser, leichter liislich 
in Alkohol und At.her, ebenso in alkalihaltigem Wasser unter Bildung der Alkalisalze. Es 
bildet auch mit verdfumten Sauren beim Erwarmen liisliche Salze. 

Wirkunll und Anwendung: Atophan wirkt innerlich genommen schmerz
stillend, tempera,turherabsetzend und entzundungswidrig. ARNING empfiehIt es 
in Dosen von 3mal tag!. 0,5 g geg;en Pruritus, sowie zur Unterstutzung der 
auBeren Behandlung aller auf Gicht beruhenden Hautkrankheiten; auch gegen 
Nesselsucht wird es gegeben. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin N 65. 
Handelsform: In Tabletten OP 10 und 20 Stuck zu 0,5 g. Atophan-Dragees 

keratiniert OP mit 100 Stuck zu 0,1 g; Atophansalbe Tube zu 25 und 50 g. 
Atophansuppositorien OP mit 10 Stuck zu 1 g. 

N ovatophan,Methylium phenylchinolincar bonicum,2-Phenylchinolin-4-carbon
sauremethylester, C9HsN(CsHs)COOCHa' 

Durch Veresterung der 2-Phenylchinolincarbonsaure mit Methylalkohol wird es her
gestellt. Gelblich weines, geschmackloses, in Wa~ser unlOsliches Pulver. Schmelzpunkt 
58°. Es lOst sich lmch nicht in alkalihaltigem Wasser, da es keine Alkalisalze mehr bilden 
kann. 

Wirkunll und Anwendung: Wie Atophan. 
Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin N 65. 
Handel8form: OP mit 10 und 20 Tablotten zu 0,5 g. 

Atophanyl 
ist eine Lasung, die 10% Atophannatrium und 10% Natriumsalicylat enthalt. Klare, 
gelblichbraune FHissigkeit von neutraler Reaktion. 
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W irkung und Anwendung.' Zur intravenosen und intramuskularen Ein
spritzung. Es wird angewendet zur Behandlung von Erythema exsudativum 
multiforme, Erythema nodosum, bei starkem Juekreiz der ehronisehen Ekzeme 
und bei Neuralgie naeh Herpes zoster. Man gibt intravenos 1-3 Injektionen 
pro Tag, im ganzen 10-15. 

Hersteller.' Sehering-Kahlbaum A.G., Berlin N 65. 
Handelsform: Zur intraveniisen Einspritzung OP mit 5 Ampullen zu je 10 eem. 

Zur intramuskUliiren Einspritzung OP mit 5 Ampullen zu 5 eem. 

Lencotropin, 
10%ige Liisung von Phenylchinolincarbonsii.ure. 

W irkung und Anwendung.' Zu Einspritzungen in die Vene bei akuten Raut
entziindungen, Erysipel usw. 5-10 eem. SolI neben der entziindungswidrigen 
Wirkung ausgezeiehnet sehmerzstiHend sein. 

Hersteller: Dr. Silten, Berlin NW 6. 

Yatren (Tryen) 
enthiiJ.t nach ANSELMINO 8-0xy-7-Jodchinolinsulfonsaure, gemischt mit 20% Natrium
bicarbonat. Krystallinisches, gelbes, geruchloses Pulver, liislich in heillem Wasser bis zu 
10%, in kaltem bis zu 5%. Spaltet bei 2230 Jod abo Enthii.lt 30% Jod. Die Liisung darf 
nicht gekocht werden, sie ist an Blah steril. Es hat eine keirntiitende Tiefenwirkung, da 
es mit EiweiB keine Verbindungen eingeht und sich sogar bis zu 3% in Serum liist. 

Wirkung und Anwendung: Als granlliationsanregendes, keimtotendes, un
giftiges Wundpulver 1 : 10 mit Talkum. Wird aueh als unspezifisehes Reiz
mittel eingespritzt, dann aber meistens zusammen mit Casein. 

Hersteller: Behringwerke Marburg a. Lahn. 
Handelsform: Yatren-Wundpuder, -Gaze. 

Yatren-Casein, unspezifisehes Reizmittel, 
stellt eine Liisung von Casein in Yatrenliisung dar. Kommt in zwei- Starken, schwache 
Liisung: 2,5% Yatren und 2,5% Casein; starke Losung: 2,5% Yatren und 5% Casein, 
in den Handel. Yatren-Casein-Einspritzungen Bollen keine anaphylaktischen Reaktionen 
und bei ausgesprochenen Herderscheinungen nur ganz geringe Allgemeinerscheinungen 
verursachen. Es wird in den Muskel, seltener in die Vene gespritzt. Die Anzeigen sind 
dieselben wie beirn Caseosan (s. dieses). 

Hersteller: Wie oben. 
Handelsform: OP zu 6 Ampullen mit 1 und 5 cern. 

Alkalofde. 
Alkaloide sind in Pflanzen vorkommende, meist an organische Sauren gebundene, 

stickstoffhaltige, basische Stoffe, die meistens tertiii.re Basen vorstellen. In vielen Fallen 
sind sie Abkiimmlinge des Pyridins, Piperidins und Chinolins und zeichnen sich durch starke 
pharmakologische Wirkungen aus. 

Man unterscheidet £liichtige und nicht£liichtige Alkaloide. Erstere werden meistens 
dadurch gewonnen, daB man die zerkleinerten Pflanzenteile nach Zusatz von Natron
lauge oder Kalkmilch mit Wasserdampfen destilliert. Die nichtfliichtigen Alkaloide pflegt 
man mit angesii.uertem Wasser oder angesii.uertem Alkohol aus den Pflanzenteilen aus
zuziehen. Aus den sauren, wii.sserigen Losungen werden nach Ubersii.ttigung mit Natron
lauge, Sod~ oder Ammoniak die Alkaloide in Freiheit gesetzt, auf dem Filter gesammelt 
oder mit Ather, Chloro~orm, Benzol oder anderen Liisungsmitteln ausgeschiittelt und 
nach dem Verdampfen der Liisungsmittel in geeigneter Weise durch Umkrystallisieren 
gereinigt. Hat man mit angesii.uertem Alkohol aus den Pflanzenteilen Ausziige hergestellt, 
so wird von ihnen der Alkohol abdestilliert, der Riickstand mit Wasser aufgenommen und 
die Alkaloide werden durch Alkalien oder Ammoniak ausgeschieden. 

Nicotin, C10H14N2, 

findet sich in den Blii.ttern der verschiedenen Tabakarten (Nicotiana tabacum, rustica, 
macrophylla usw.). Es bildet eine farblose, an der Luft sich schnell gelb farbende, stark 
giftige Fliissigkeit, welche bei 2450 siedet. Es lost sich in Wasser, Alkohol und Ather und be
sitzt einen betii.ubenden Geruch und brennenden Geschmack. Die Tabake enthalten bis 50/ 0 
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Nicotin. Das Nicotin ist als ein ,B-Pyridyl-n-Methylpyrrolidin aufzmassen. Es ist eine starke, 
zweisa.urige Base und bildet mit Sa.uren krystallinische SaIze. 

Nieotinsalieylat, Nicotinum salicylicum, Salieylsaures Nicotin, Eudermol, 
C1oH14N2 • C7H 60 3• 

Zur Herstellung werden die atherischen Ltisungen von wasserfreiem Nicotin und von 
Salicylsa.ure gemischt. Das sich abscheidende Nicotinsalicylat wird gesammelt, mit Ather 
gewaschen und getrocknet. Farblose, schwach brenzlich riechende, sechsseitige Tafeln, 
Schmelzpunkt 117°. In Wasser leicht ltislich, auch in den meisten organischen Ltisungs
mitteln. 

Wirkung und Anwendung: Das reine Alkaloid ist von einer auBerordentlichen 
Giftigkeit. Kleine Vogel sterben beinahe augenblicklich) wenn man ihnen einen 
mit Nicotin befeuchteten Glasstab vorden Schnabel halt., Fur den Menschen 
betragt die todliche Dosis wahrscheinlich nur einige Zentigraqlm. ' Die ha'u.pt
sachlichsten Erscheinungen der akuten Nicotinvergiftung sind SpeichelfluB und 
Erbrechen, starker Kopfschmerz, beschleunigte und erschwerte Atmung, 
Mattigkeit, benommene Sinne, Diarrhoe, starke Dyspnoe, OhnmlJochtsanfij,lle 
und schlieBlich Kollaps mit blassem Gesicht, kiihlen Extremitaten Und klonischen 
Krampfanfallen. Nicotin wird sehr leicht von den Schleimhauten und von der 
Haut resorbiert, daher auch V orsicht bei der arznei1iche~ Verwendung von 
Nicotinpraparaten, besonders bei Kindem und nichtrauchenden Personen, bei 
denen nicht eine erworbene Vertraglichkeit gegen Nicotin wie bei den Rauchem 
besteht. Nicotinpraparate werden, wenn auch nicht in groBem Umfange, zur 
Behandlung der Kratze verwendet. So gebraucht man d,as s~licylsaure ~icotin 
als 0,1 %ige Salbe. Es ist auch als Losung in 61 oder in Traumaticin bei 
Psoriasis, Pyodermien, Lichen ruber, Trichophytien verwendet worden. 

Hersteller des Eudermols: Dr. L. C. Marquart, Beuel a. Rh. 

Nieotianaseife s. S. 455. 

Scabisapon, 
eine Seifensalbe mit O,Oi % Nicotinsalicylat, 20% Schwefel und 5% ·Pottasche. Kratze
mittel. 

Hersteller: Einhom-Apotheke, Berlin (Dr. ·Mb. Bernhard Nachf.l. 
Handelsform: Tuben zu 50 g. 

Veratrin 
findet dermatologisch nur Anwend~g als Bestandteil des Sabadillessig, der aus dem 
Sabadillsamen hergestellt wird. Diesel; stammt von Schoenocaulon officinale.(ScHLECHT), 
einer Pflanze,. die beheimatet ist von Memo bis Venezuela. Es ist ein Zwiebelgewachs 
mit meterlangen, schilfartigen Blattern. Die Sabadillsamen, Semen Sabadillae, sind la.nglich, 
oder lanzettlich, unregelmii.Big kantig, bis 9 mm lang. Sie enthalten bis 5% Alkaloide, 
und zwar: krystallisiertes Veratrin (Cevadin), amorphes Veratrin (Veratridin), Sabadillin 
<Cevadillin) .. Diese drei Alkaloide bilden zusammen das Veratrin des Handels. Die 
Alkaloide sind gebunden an Cevadinsa.ure (Methylcrotonsa.ure) und Veratrumsa.ure. Die 
Bamen enthalten ferner 14% Fett, das aus etwa 55% Olein und 40% Palmitin besteht 
und etwa 4% Phytosterin. In geringen Mengen enthalten die Samen noch andere Alkaloide, 
wie Sabadin, Sabadinin, Sabatrin. Wird gepulverter Sabadillsamen in der Luft zersta.ubt, 
so reizt er heftig zum Niesen. 

Sabadillessig, A.cetum Sabadillae, Lause-Essig, 
wird hergestellt, indem 1 Teil zerquetschte Sabadillsamen mit 7 Teilen Wasser eine halbe 
Stunde lang gekocht werden. Nach dem Erkalten wird durch Zusatz von Wasser das 
urspriingliche Gewicht hergestellt und dann werden 1 Teil Weingeist und 2 Teile verdiinnte 
Essigsa.ure zugegeben. Das Gemisch bleibt lO Tage lang stehen, dann wird die Fliissigkeit 
abgegossen, der Riickstand ausgepreBt. Die vereinigten Fliissigkeiten werden nach dem 
Absetzen filtriert. Sabadillessig ist kIar, gelbbraun und riecht sauer. 

Wirkung und Anwendung: Als Lausemittel .. Unverdiinnt als Kopfkappe 
gegebenenfalls mehrere Nachte hintereinander. Auch zur .Entfemung der Nisse 
nach Verwendung anderer Lausemittel. Mit einem in Sabadillessig getauchten 
Staub~amm werden danil die Haare durchgekammt; 

Handbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 35 
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Atropin, Atropinum ist d + 1-Hyoscyamin. 
Es ist die optisch inaktive Form des Hyoscyamins, des sen linksdrehende Form in ver

schiedenen Nachtschattengewachsen, wie Atropa Belladonna L., Datura Stramonium L., 
Hyoscyamus niger L., Scopolia japonica, Duboisia myoporoides RBr. und anderen vor
kommt. Das Atropin wurde zuerst aus der Atropa Belladonna L., der Tollkirsche, die in 
den schattigen Bergwaldern Mittel- und Siideuropas, Vorderasiens, Siidamerikas beheimatet 
ist, gewonnen. Zum arzneilichen Gebrauch wird die Pflanze auch angebaut. Das Atropin 
ist in der Pflanze nicht fertig gebildet enthalten, sondern entsteht erst wahrend der Ge
winnung aus dem I-Hyoscyamin. Die Umwandlung dieses Stoffes in das inaktive Atropin 
erfolgt durch Einwirkung von Alkalien. Das Atropin wird meist gewonnen aus der 
Belladonnawurzel oder aus dcn Samen von Datura Stramonium L., dem Stechapfel, der 
heimisch ist an den Ufern und siidlich des Kaspischen und Schwarzen Meeres, heute aber 
fast iiberall in den warmeren Gegenden aller Weltteile verwildert vorkommt. 

Arzneiliche Verwendung findet hauptsachlich 

Atropinsulfat, Atropinum sulfuricum, schwefelsaures Atropin, 
(C17H23N03)2' ~S04 + ~O, 
ein weiBes, krystallinisches, aus feinen Nadelchen bestehendes Pulver, 16slich in 1 Teil 
Wasser, in 3 Teilen Weingeist, fast unloslich in Ather und in Chloroform. Die Losungen 
verandern Lackmuspapier nicht. Sie schmecken bitter und anhaltend kratzend. An trockener 
Luft verliert es allmahlich einen Teil des Krystallwassers, bei 1000 wird es wasserfrei. 
Bei starkerem Erhitzen schmilzt es unter Zersetzung bei etwa 1830 unter Auftreten von 
weiBen Dampfen und verkohlt. 

Atropin wirkt hemmend bzw. lahmend auf die parasympathisehen Nervenendigungen. 
An der Haut machen sieh bei Verabreichung von Atropin folgende Wirkungen bemerkbar 
(FURST): Gaben von 0,3-1 mg hemmen die Sekretion der SchweiBdriisen, was sich in 
einer troekenen und rauhen Haut auBert. Bci Aufnahme groBerer Mengen wird die Haut 
gerotet und fiihlt sich heiB an, einerseits als Folge einer vermehrten Herztatigkeit -
Lahmung der hemmenden Vagusendigungen im Herzen - andererseits durch Erweiterung 
der Hautgefii.Be infolge zentraler Reizung der Vasodilatatoren oder Lahmung der Kon
striktoren. Die Absonderung der Talgdriisen scheint durch Atropin nicht beeinfluBt zu 
werden, ebensowenig die der Milchdriisen. Die Tranenabsonderung wird vermindert. 
Sehr bekannt ist die Wirkung auf das Auge. Die Pupille wird erweitert, weil die End
ausbreitungen des Nervus ocul<?motorius im Sphincter iridis gelahmt werden. Bei Neurosen 
im vegetativen System mit Uberwiegen der vagischen Komponente (Vagotonie) macht 
sich die Wirkung des Atropins auf den Parasympathicus deutlich bemerkbar. Bei diesen 
Fallen wechselt oftmals Pruritus mit Nesselsucht, Quinckeschem Odem, Asthma und Heu
schnupfen abo Atropin zeitigt hier oft gute Erfolge. 

Von weiterer Bedeutung in der Dermatologie ist die hemmende Wirkung des Atropins 
auf die SchweiBabsonderungen. Bei Hauterkrankungen, die auf, der Basis einer Hyperidrosis 
entstehen, Z. B. bei manchen Ekzemen und Mykosen, kann eine Atropinverordnung die 
auBere Behandlung wirksam unterstiitzen. Auf die Hyperidrosis selbst hat das Atropin 
jedoch meist nur einen voriibergehenden EinfluB. 

Bei Behandlung mit Atropin muB der Patient immer unter Beobachtung bleiben. 
Neben der Verminderung des SchweiBsekretion beobachtet man nicht selten ein lastiges 
Gefiihl der Trockenheit im Munde und im Halse durch Hemmung der Speichelabsonderung. 
Die glatte Muskulatur von Darm, Gallenblase, Uterus, Lungen und anderen yom Vagus 
innervierten Organen wird durch 1-2 mg Atropin gelahmt. Bei Aufnahme groBerer 
Mengen entstehen Vergiftungserscheinungen, die sich durch starke Erregungszustande 
auBern. Die trockene, heiBe Haut kann scharlachrot aussehen. Pupillen weit und starr, 
der PuIs und Atmung beschleunigt; lebhafte Aufregung mit Delirien, Lachen und Schrcien, 
heftige Bewegungen und Zuckungen. Wegen Lahmung eines Teiles der Schlundmuskulatur 
besteht Unfahigkeit zu schlucken, Wasserscheu. In schweren Fallen zentrale Lahmung, 
Stupor, Schlafsucht, tiefes Koma und schlieBlieh Herzlahmung. Bei langerem Gebraueh 
von Atropin aueh in kleineren Dosen konnen allgemeine Storungen wie Appetitlosigkeit 
und Gewichtsabnahme sieh einstellen. 

Die Behandlung der akuten Atropinvergiftung besteht naeh Entfernen des Giftes dureh 
Magen- und Darmspiilungen in Morphiumgaben, um den Erregungszustand zu dampfen. 
Auch Piloearpin kann eingespritzt werden. Bei eingetretenem Koma Coffein und Campher, 
kalte BegieBungen, 2%ige Tanninlosung alle 5 Minuten 1 EBlofiel. Reiehliche Infusion von 
RINGERSeher Fliissigkeit. Der Urin ist dureh Katheter zu entleeren, da die Blase meist 
gelahmt ist. 

Anwendung: GroBte Einzelgabe 0,001 g, groBte Tagesgabe 0,003 g. Man 
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gibt Atropinum sulfuricum bei Angioneurosen und Neurosen der Haut, besonders 
bei Urticaria, Hyperidrosis. 

Rp. Atropin. sulfur. • • . . • • 0,01 
Aq. destill. 
Glycerin. aa . . . . . . . 2,0 
Pulv. Traganth. q. s. ut fiant pilul. 

Nr.l0. 
Tii.glich 2 Pillen (SCHWIMMER). 

Pilulae antihydroticae. 
Rp. Atropin. sulfur. . • . • • • 0,01 

Pulv. Rad. Liquir. 
Extr. Gentianae q. s. utf. pilul. 20 

3mal tagl. 1 Pille. 

Rp. Atropin. sulfur .....• 
Pulv. Rad. Liqu. et Succ. 
Liqu. q. s. ut f. pil. 50, 

3mal tag!. 1 Pille. . 

0,025 

Rp. Atropin. sulfur. . • . . . . 0,01 
Aq. destill. . . . . . . . . 10,0 

2mal tag!. 10 Tropfen. 
Diese Losung kann auch sterilisiert sub

cutan gegeben werden 0,25-1 ccm. 

Oompretten "MBK" mit Atropinum sulfuric'um zu 0,0005 in OP zu 10 und 25 Stiick. 

Novatropin ist Homatropinmethylbromid, C16~.o8N(CHa)Br, 
ein weiBes krystallinisches Pulver, leicht lOslich in Wasser und .Alkohol. Schmelzpunkt 
180° unter Zersetzung. 

Wirkung und Anwendung: Wie Atropin. Im Handel sind Tabletten mit 
0,0025 g. Man gibt auch 0,2%ige Losungen (10 Tropfen = 0,001 g). Pro Dosi 
0,001 bis 0,0025 bis 0,01 (!) und pro die 0,005 bis 0,05 (!). Bei Kindern je 
nach dem Alter 0,0001 bis 0,001 g. . 

Hersteller: Sanabo-Chinoin, Wien I. 

Atropinmethylnitrat, Atropinum methylonitrieum, Eumydrin, 
~7~08N(CHa) . NOs, 
wird hergestellt durch Umsetzen von Atropinmethylbromid oder Atropinmethyljodid mit 
Silbernitrat oder Bleinitrat. WeiBes krystallinisches Pulver. Schme1zpunkt der bei 1000 
getrockneten Substanz 163°. Leicht loslich in Wasser und Alkohol. Sehr sch1Ver loslich 
in Ather und Chloroform. Es ist das Nitrat des quartaren Methylatropinhydroxyds. 
Durch Alkalien wird es nicht zerlegt. . 

Wirkung und Anwendung: Wie Atropinsulfat. Man gibt 0,001-0,0025 g 
innerlich. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 10 Tabletten zu 0,001 g. 

Piloearpin, Piloearpinum, 
wird hergestellt aus den Jaborandiblattern, Folia Jaborandi, die von Pilocarpus Jaborandi 
Holmes, Nordbrasilien, stammen. Diese Blatter enthalten 0,15-1,9% Alkaloide, und 
zwar Pilocarpin CllH1sN202' Pilocarpidin C1oH14N202' Isopilocarpin CllH1sN202' Jarobidin, 
ferner atherische Ole, Gerbstoff, Oxalate. . 

Piloearpinhydroehlorid, Piloearpinum hydroehlorieum, salzsaures Piloearpin, 
CuH16N202 . HOI, 
wird hergestellt durch Auflosen von Pilocarpin in verdiinnter Salzsaure. Farblose, durch
sichtige, an der Luft zerflieBliche, schwach bitter schmeckende Krystalle. Schmelzpunkt 
annahernd 200°. Leicht loslich in Wasser und Alkohol, schwer in Ather und Chloroform. 
Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier schwach. Das Pilocarpin ist pharmakologisch 
der Antagonist des Atropins. Es wirkt reizend auf die parasympathischen Nervenendigungen, 
die vom Atropin gelahmt werden. Spritzt man 0,01--0,02 salzsaures Pilocarpin unter die 
Haut, so erfolgt rasch ein Warmegefiihl im Kopf, die Karotiden klopfen und das Gesicht 
nimmt eine lebhaft rote Farbe an. Die Speicheldriisen sondern bald auBerordentlich groBe 
Mengen von Speichel abo Es konnen wahrend der zwei- bis dreistiindigen Dauer der 
Wirkung bis % Liter Speichel erzeugt werden. Kurz nach Einsetzen der Speichel
absonderung kommt es auch zu einem auBerordentlich starken SchweiBausbruch am 
ganzen Korper. Auch die Absonderung aus den Trii.nendriisen, aus der Nasen· und 
Bronchialschleinlhaut, aus den Driisen des Magen und des Darmes und des Pankreas 
nimmt zu, aber weniger konstant. Wahrschein1ich findet auch zunachst eine starkere 
Ausscheidung von Urin aus den Nieren statt, die aber bald sinkt, da die Fliissigkeit 
sich auf anderem Wege aus dem Korper entleert. Mit dem Beginn der lebhaften Ab
sonderungen nimmt die Pulszahl etwas zu und die Temperatur steigt urn 1/2 bis 1°, fallt 

35* 



548 c. SIEBERT: Dermatologische Arzncimittel. 

aber zur Norm und noch tiefer, sobald das Schwitzen im Gang ist. Ins Auge gebracht 
bewirkt das Pilocarpin durch Reizung des Nervus oculomotorius eine mehr~re Stunden 
anhaItende Pupillenverengerung sowie Akkommodationskrampf. 

Bei groBeren Dosen konnen Diarrhoen und Lahmungen des Zentralnervensystems 
auftreten. Dnter Dmstanden machen bei geschwachten Individuen schon die therapeuti
schen Pilocarpindosen sehr ernste Nebenerscheinungen wie benommenes Sensorium, Seh
storungen, Herzschwache und starke Bronchialsekretion. Bemerkt soIl noch werden, 
.daB die Pilocarpinwirkung durch kleine Mengen Atropin sofort unterbrochen und auf
gehoben werden kann. 

Anwendung: Gr6Bte Einzelgabe 0,02, gr6Bte Tagesgabe 0,04. Wird an
gewendet bei Prurigo, Urticaria und soll nach K. HERXHEIMER besonders wirk
sam bei Parasporiasis sein. K. HERXHEIMER verordnet in dies en Fallen: 

Rp. Pilocarpini hydrochloric. . . . . 0,1 
Aq. destil!. . . . . . . . . . . 10,0 

2mal wochentl. eine Einspritzung, zuerst 1/2, dann 1 cern der Losung, was 0,005 und 0,01 g ent
spricht. In hartnackigenFalIen kann man mit der Dosierung in die Hohe gehen: 0,012, 0,015 g. 

Da der SchweiBausbruch nach Pilocarpineinspritzung oft sehr stark ist, so 
muB man bei ambulanter Behandlung darauf achten, 'daB die Patienten 
beim Nachhausegehen sich nicht erkalten. Beim Einsetzen der starken 
Sekretabsonderungen nimmt auch die Magensekretion zu, die manchmal 
Brechreiz und Erbrechen auslOst. Die Patienten sollen angewiesen werden, 
den Speichel nicht herunterzuschlucken,· da dadurch der Brechreiz erh6ht 
wird (K. HERXHEIMER). Dieser Nebenerscheinungen wegen ist es ratsam 
bei ambulanter Behandlung die Reaktion abzuwarten und gegebenenfalls 
den Patienten eine halbe Stunde liegen zu lassen. Eine Gegenanzeige fiir 
das Mittel bildet Schwangerschaft (Kontraktion der Gebarmutter), ferner 
Asthma· (Kontraktion der Bronchialmuskulatur), und verstarkte Bronchial
sekretion. 

Innerlich gibt man es in Losung 0,03 : 100,0 fUr Erwachsene, 0,02 : 100,0 
fur Kinder, stundlich 1 Teel6ffel bis zum SchweiBausbruch. Zur Einspritzung 
auch erhiHtlich als MBK-Amphiolen zu 0,005 und 0,01 OP mit 5 und 10 Stuck. 

Da durch dasPilocarpin auch die Absonderung der. Talgdrusen vermehrt 
wird, so wird es vielfach zur Forderung des Haarwuchses empfohlen und hier 
soIl es auch bei auBerer Anwendung wirksam sein. 

Haarwuchsmittel nach LASSAR. 
Pilocarpin-H aarpomade. 

Rp. Pilocarpin. hydrochloric. 2,0 
Chinin. hydrochloric. 4,0 
Sulfur. praecipit. . 10,0 
Bals. peruviani 20,0 
Medull. bovin. ad 100,0 

Aesculin. 
Aesculin, Aesculinum, Aesculinsaure C15H1609F/2H20 ist das Glykosid 1 der 

RoBkastanienrinde. 
Das Aesculin wird hergestellt durch Auskochen der im Marz gesammelten Rinde der 

RoBkastanie Aesculus hippocastanum L., heimisch in Persien, Nordindien, dem Kaukasus 
und in den Vorgebirgen Nordgriechenlands. Der Auszug wird mit BleiacetatIosung versetzt 
bis kein Niederschlag mehr entsteht. Die filtrierte Fliissigkeit wird durch Einleiten von 
Schwefelwasserstoff vom BleiuberschuB befreit, filtriert und zum dunnen Sirup eingedampft. 
Das nach einigen Tagen ausgeschiedene Aesculin wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen, 
dann aus siedendem Alkohol und zuletzt aus siedendem Wasser umkrystallisiert. 

1 Glykoside nennt man im Pflanzenreich vorkommende Verbindungen, die beim Be
handeln mit verdiinnten Sanren oder Alkalien durch Einwirkung von Fermenten in Zucker, 
meist Glucose, und andere Stoffe gespalten werden. 
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Farblose, glanzende, bitter schmeckende Nadeln, in kaltem Wasser sehr schwer !Oslich 
(1 : 600), leichter in heillem (1 : 12,5), leicht loslich in alkalihaltigem Wasser. Die wasserige 
Losung rotet Lackmuspapier und zeigt sehr starke, blaue Fluorescenz, die .durch Zusatz 
von Sauren verschwindet, durch Alkalien wieder auftritt. 

W irkung und Anwendung: Aesculin wurde frillier zur Unterstiitzung der 
Strahlenbehandlung des Lupus nach FINSEN angewendet. Man gab sub
cutan 0,3 ccm einer mit HiIfe von Natriumcarbonat hergestellten wasserigen 
Losung 5 : 100. 

Zeozon -Paste 
enthalt 3% eines in Wasser !OsIichen o-Oxyderivats des Aesculins. 

Ultra-Zeozon 
ist eine 7°jJge Zeozon-Paste. 

Beide Prii.parate dienen als Lichtschutzcreme zur Verhiitung von Sonnen- und Gletscher
brand, Sommersprossen, Rosacea, anderen Lichtdermatosen usw. 

Hersteller: Kopp & Joseph, Berlin. 

Heliovertin, 
eine Aesculinsalbe der Firma Merz & Co., Frankfurt a. M . 

. Organotherapeutische Heilmittel. 
Organotherapeutische Heilmittel werden aus tierischen Organen, besonders aus Driisen 

gewonnen, indem man die Organe einfach trocknet oder aus ihnen Extrakte herstellt. Sie 
dienen hauptsa.chlich bei Storungen der inneren Sekretion, um mangelnde Inkrete (Hor-
mone) dem Organismus .zuzufiihren. . 

In wenigen Fallen hat man einen wirksamen Stoff aus einem Organ chemisch rein 
isolieren konnen, wie z. B. das Suprarenin aus der Nebenniere, das ja auch synthetisch 
hergestellt werden kann, und das Hypophysin aus der Hypophyse. Auch aus der Schild
driise hat man reine Stoffe isoliert. In anderen Fallen hat man aus Organen Fermente von, 
bestimmter Wirkung in ziemlich reiner Form dargestellt, wie das Pepsin und das Pankreatin. 
In den meisten Fallen sind aber die wirksamen Stoffe der Organe nicht niioher bekannt und 
auch nicht rein darstellbar, weshalb man in solchen Fallen Prii.parate aus den betreffen
den Organen verabreicht. 

Die beste Form, in der die wirksamen Stoffe der Organe unverandert zur Anwendung 
kommen, konnen, sind wohl die frischen Organe selbst, deren Beschaffung und deren Halt
barkeit aber gro.6e Schwierigkeiten bietet. Man verwendet deshalb haltbar gemachte, 
konservierte Praparate, von denen die sorgfii.ltig bei niederer Temperatur getrockneten 
und gepulverten Organe die zweckma.6igsten sind, weil sie aIle wirksamen Stoffe des 
betreffenden Organs moglichst wenig verandert enthalten. 

Die Herstellung von Organprii.paraten hat unter strengster Beobachtung aller Regeln 
der Asepsis zu erfolgen. Nur ganz frische Organe von vollkommen gesunden Tieren 
diirfen verwendet und miissen sofort verarbeitet werden, urn jede bakterieIle Zersetzung 
zu vermeiden. Die Verarbeitung hat in moglichst aseptisch gehaltenen Rii.umen zu er
folgen, aIle Gefa.6e sind vorher zu sterilisieren und die Hii.nde der Arbeitenden sind mog
lichst keimfrei zu machen. 

Die einzelnen Fabriken haben dabei ihre besonderen Methoden. Das franzosische 
Arzneibuch gibt eine allgemeine Vorschrift zur Herstellung von Organextrakten an, die aber 
nicht zum Einspritzen bestimmt sind: die Organe des getoteten Tieres sind unter Be
obachtung der aseptischen Vorschriften, sofort zu entnehmen und bis zur weiteren Ver
arbeitung in sterilisiertem, mit Chloroform gesattigtem Wasser aufzubewahren. Sie sind 
dann von, allen, fremden Geweben zu befreien, schnell zu zerkleinern und zu Brei zu zerreiben. 
Von dem so gewonnenen frischen Organbrei maceriert man 100 Teile mit 200 Teilen sterilem, 
mit Chloroform gesattigtem Wasser unter ofterem Umschiitteln 24. Stunden lang, reibt 
die Masse dann durch ein Sieb, pre.6t sie leicht aus und fii.ngt den Auszug auf. Der Riick
stand wird noc!tmals mit 100 Teilen sterilem Chloroformwasser 12 Stunden maceriert, 
wieder dlirch ein Sieb gerieben und abgepre.6t und das Ablaufende mit der zuerst gewonnenen 
Fliissigkeit vereinigt. Die so erhaltenen Ausziige werden unter sorgfii.ltigem Schutz vor 
Staub bei einer 40° nicht iiberschreitenden Temperatur moglichst schnell zu einem dicken 
Extrakt eingeengt. Am besten geschieht dies im Vacuum oder ohne Erwii.rmung iiber 
Schwefelsaure. 

Enthalten die E:x.trakte wesentliche Mengen von Fett, so bringt man sie zur Trockne, 
mischt sie mit gewaschenem und gegliihtem Sand und zieht die Mischung mit Ather ode~ 
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Petrolather aus. Das Extrakt wird mit sterilem Wasser wieder in Losung gebracht, die 
Losung filtriert und unter den angegebenen VorsichtsmaBregeln wieder zu einem dicken 
Extrakt eingeengt. 

Zur Rerstellung von O'l'ganpulve'l' werden die Organe erst zwischen mehreren Lagen 
sterilisiertem Seidenpapier oberflachlich abgetrockuet, dann werden sie zerschnitten und 
zu Brei zerrieben. Der Breiwird in sterilen GefaBen flach ausgebreitet undo entweder iiber 
Schwefelsaure oder im Vacuum bei .. hochstens 400 getrockuet, dann gepulvert. Fetthaltige 
Organe sind schlieBlich noch mit Ather oder Petrolather zu extrahieren. 

Die einzelnen Fabriken stellen nun Organpraparate her unter Beobachtung ver· 
schiedener Gesichtspunkte. So werden die 

Glandole 
der F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin aus den Organ en mit innerer Sekretion in der Weise 
hergestellt, daB EiweiBstoffe und Lipoide moglichst schonend entfernt werden, so daB die 
Ausziige an spezifischen St,offen angereichert sind_ Die Glandole werden entweder auf ihr 
Verhaltnis 2;ur Driise abgestimmt oder nach besonderen physiologischen Methoden a.uf 
Werteinheiten eingestellt. Sie stellen farblose oder leicht gelblich gefarbte sterile Losungen 
dar mit geringem eigenartigem Geruch und Geschmack. Auch kommen TablettElll in den 
Handel. Beide Formen sind haltbar_ 

Die Optone 
nach ABDERHALDEN von E. Merck-Darmstadt sind wasserlosliche Organpraparate, die 
aus den Organen auf dem Wege des Abbaus durch kiinstliche Verdauung dargestellt werden. 
Sie rufen keine anaphylaktischen Erscheinungen hervor_ 1m Handel in Ampullen zu 1 ccm 
mit 0,05-0,1 g Opton und Tabletten in der gleichen Starke_ 

Organo-Total-Praparate, 
"Labopharma" Berlin-Charlottenburg, sind Organpraparate aus den ganzen Organen. 

Tanno-Organo-Praparate 
der Chemischen Fabrik Rhenania, Aachen sind durch Behandlung mit Gerbsaure gehii.rtete 
Organpraparate, die im Magen nicht verandert, sondern erst im Darm aufgenommen werden. 

Fiir die Dermatologie haben nun foIgeude Organe und ihre aus ihnen 
hergestellte Praparate Interesse_ 

Bauchspeicheldriise, Pankreas. 
Insulin 

ist das Hormon der Bauchspeicheldriise, das in den LANGERHANSschen Inseln gebildet wird 
und zur Regelung des Kohlehydratstoffwechsels dient_ Das Insulin kann aus der Pankreas
driise durch Ausziehen mit Alkohol oder Aceton gewonnen werden. Auch alkalische Ex
traktion mit Kaliumbicarbonat und Alkohol wird angewendet. Wahrend friiher nur Insulin 
amerikanischer Herkunft verwendet wurde, wird es jetzt auch in Deutschland dargestellt 
auf Grund der Originalvorschriften der Universitat Toronto unter Aufsicht des deutschen 
Insulinkomitees. Insulin ist ein weiBes, hygroskopisches Pulver, in Wasser mit gelblicher 
Farbe lOslich, ebenso in Alkohol von 80%, unlaslich in Alkohol von mehr als 93%. 
In den Handel kommt es in wasseriger Lasung, die durch Zusatz von Natriumchlorid 
blutisotonisch gemacht ist und physiologisch auf einen bestimmten Gehalt von klinischen 
Einheiten eingestellt wird. Ais klinische Einheit gilt nach internationalen Abmachungen 
die Insulinmenge, die bei einem 2 kg schweren, seit 24 Stunden hungernden Kaninchen 
den Blutzucker innerhalb von 4 Stunden um die Halfte, von etwa 0,09% auf 0,045% 
herabsetzt. 

Abgesehen davon, daB bei einer Reihe von Dermatosen, die mit Diabetes in ursach
lichem Zusammenhang stehen, durch allgemeine Insulinbehandlung Besserung und Heilung 
erzielt wird, will man bei Ulcus cruris mit ortlicher Anwendung von Insulin als Verbande 
(je 20---40 Einheiten enthaltend) brauchbare Erfolge gesehen haben, auch ~ei Patienten mit 
normalem Blutzuckergehalt_ Versuche, Hautkrankheiten mit Insulin lokal zu behandeln, 
haben sich auch auf andere Dermatosen erstreckt. Sichere Heilung wurde indessen nur in 
Fallen von Xanthoma tuberosnm multiplex auf diabetischer Grundlage oder auf der Basis 
einer Leberinsuffizienz, ferner bei Pyodermien, Furunkeln, Nackenkarbunkeln und Mal 
perforant berichtet. 

Insulin "Hochst" in OP zu 5 ccm mit 100, 200, 300 Einheiten, Insulin "Schering 
"Kahlbaum", "Sandoz" u. a. in OP zu 5 ccm mit 50, 100, 300 Einheiten. 
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Eierstock, Ovarium. 
Die Ovarien enthalten Jod, das aber therapeutisch von untergeordneter Bedeutung 

ist. Nach BAREL enthalten die Ovarien des Schweines 0,00063%, diejenigen des Rindes 
0,00061 % Jod. Den Ovarien kommt eine innere Sekretion zu, die fiir den Gesamtorganismus 
unentbehrlich ist. Eierstockpraparate gibt man in der Dermatologie bei Rosacea, bei zur 
Zeit des Klimakteriums auftrctenden Ekzemen, bei Hautleiden der Graviditat, Kraurosis 
vulvae usw. 

Die hauptsachlichsten Ovarialpraparate des Handels sind folgende: 

Ovaria siccata, Ovarial. 
Aus den ganzen Ovarien der Kiihe hergestellt. 1 Teil des Pulvers = 7 Teile des frischen 

Organs. 
Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin, OP mit 10 g; E. Merck, Darm

stadt, OP mit 10, 25, 50 g. T30blettenentsprechend 0,5 g frischer Ov3ori3olsubst3onz. 
OP zu 20, 50 und 100 Stuck. 

Novarial 
wird aus den Ovarien von Kiihen durch kiinstliche Verdauung mit Pepsinsalzsaure gewonnen. 
Gelbliches Pulver von schwach peptonartigem Geruch, in Wasser loslich. 1 Teil des Pulvers 
entspricht lO Teilen des frischen Organs, 3mal taglich 2-3 Tabletten. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: OP Tabletten zu 20, 50 und 100 Stuck. 

Oophorin, 
aus frischen Ovarien von Schweinen und Kiihen in Tabletten zu 0,1, 0,3 und 0,5 g in OP 
zu 20, 50 und 100 Stiick. Ais Losung in Ampullen zu Injektionen. Tagl. mehrmals 2 bis 
3 Tabletten oder eine subcutane Einspritzung. 

Hersteller: Dr. Freund & Redlich, Berlin N 65. 

Ovadin, 
ein jodhaltiges Praparat aus Ovarien von Kiihen (mit"0,00127% Jod) oder von Schweinen 
(mit 0,0483% Jod), dreimal tagl. 1-2 Tabletten. 

Hersteller: F". Hoffmann·La Roche A.G., Berlin. 

Ovaraden, 
ein haltbares Extrakt aus Ovarien, 1 Teil = 2 Teile des frischen Organs. In Tabletten 
zu 0,25 g in OP mit 30 Tabletten. Es gibt auch ein Ovaradentriferrin (Ormosyl) in Tabletten, 
und zwar OP mit 20 und 45 Tabletten. Man gibt 4mal tagl. 2-3 Tabletten. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 

Ovoglandol 
ist ein lipoid. und eiweiBfreies Extrakt aus Ovarien. 1 ccm = 1 g des frischen Organs. 
In Ampullen zu 1,1 ccm oder in Tabletten, OP zu 20 Stiick. Man gibt dreimal taglich eine 
Tablette oder 1-2mal taglich eine Einspritzung in den Muskel. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin. 

Ovaron siccum praeparatum 
ist das Tanno-Organopraparat (s. S. 550) des Eierstockes von Kiihen, Schafen oder Schweinen. 
Es ist als Pulver und in Tabletten im Handel. 

Ovobrol 
ist Ovoglandol (s. oben) mit Sedobrol (s. S. 303). Ein Wiirfel entspricht 1 g Ovariensubstanz 
mit 1,1 g Natriumbromid. 1-3mal taglich 1-2 Wiirfel in einer Tasse heiBem Wasser 
als Getrank, das Fleischbriihe ahnlich ist, oder in ungesalzener Suppe gelOst. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin. 

Ovo-Transannon, 
rote, iiberzuckerte Tabletten in Bolmenform, die Ovarialsubstanz, Transannon und eine 
geringe Menge Folia Digitalis enthalten. 1-3mal tagl. eine Bohne. 

Hersteller: Gehe & Co., A.G., Dresden-N. 
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Unden 
ist ein genau eingestelltes Ovarialprii.parat, das auf sogenannte "Mii.useeinheiten" ein
gestellt ist. Man bezeiohnet als eine Mii.useeinheit die kleinste Menge Ovarialliormon, die 
imstande ist bei kastrierten weibliohen Mausen, die 4 W oohen lang keine spontane Brunst 
mehr gezeigt haben, diese wieder auszulosen und entspreohende Verii.nderungen des Scheiden
epithels hervorzurufen. Man gibt mglioh 100-200 Einheiten ·(M.E.) = 1-2 Perlen. Bei 
sohwereren Fallen kann man die Dosen bis auf 500 Einheiten (M.E.) = 5 Perlen steigern. 
OP mit 15 Perlen zu je 100 M.E. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Sehilddriise, Glandula Thyreoidea, 
wird in der Dermatologie hauptsii.ohlioh gegen Sklerodermie und Myxodem und auoh bei 
Psoriasis· gegeben. AIle Schilddrusenprii.parate unterliegen in Deutschland den Vorsohriften 
iiber die Abgabe stark wirkender Arzneimittel in den Apotheken. 

Von E. BAUMANN wurde in der Sohilddriise 0,33--0,9 mg Jod auf 1 g Trockensubstanz 
gefunden und aus der Schilddruse von Sohafen eine jodhaltige EiweiBsubstanz isoliert, 
die als Thyrojodin oder J odothyrin bezeiohnet wurde. Die Wirkung der Sohilddruse 
wurde dieser Jodverbindung zugeschrieben. Naoh F. BLUM ist das Thyrojodin Baumann 
in der SohilddrUse nioht fertig gebildet, sondern ist Spaltungsprodukt eines jodhaltigen 
EiweiBstoffes, des Thyreoglobulins, dessen Menge etwa 1/3 der Trockensubstanz der Driise 
betrii.gt. Naoh OSWALD und E. DE CYON ist die Wirkung der Sohilddruse lediglioh dem 
Thyreoglobulin zuzusohreiben, nicht aber dem daraus herstellbaren Spaltungsprodukte. 
Der Jodgehalt des Thyreoglobulins wird gesteigert, wenn dem Korper Jodverbindungen 
zugefiihrt werden. Nach A. SmGMUND ist die Wirkung der SchilddrUse nicht auf einen 
einzigen Stoff, sondern auf viele von der Schilddruse erzeugte Stoffe zuruokzufiihren. Das 
wirksamste Sohilddriisenprii.parat ist deshalb die ganze getrooknete Druse. KENDALL hat 
aus der Schilddriise eine krystallinische Substanz isoliert, die Thyroxin genannt wird, 
65% Jod enthii.lt, und ein Indolderivat ist. Man hat mit geringen Mengen Thyroxin 
bei Tieren und Mensohen typisohe Erscheinungen des Hyperthyreoidismus erzielen konnen. 
Thyroxin darf daher als wirksaines Prinzip der Schilddruse angesehen werden. 

Die therapeutisohe Verwendung von Sohilddrusenpraparaten erfordert gewissB Vorswht. 
Die Empfindlichkeit der einzelnen Personen ihnen gegenuber ist sehr versohiooen. 
Bei manchen Menschen stellen sich sehr bald Vergiftungssymptome ein, wie sie bei der 
Basedowschen Krankheit vorkommen, heftiges Herzklopfen und Steigerung der Schlag
frequenz, Atemnot, Schlaflosigkeit, Gliederzittern, Durst- und HitzegefUhl, Temperatur
steigerung, starker SohweiB, Halsanschwellung und Exophthalmus. Namentlioh bei myx
odematiisen Patienten kommt es zu tachykardischen Anfii.llen mit einer Pulszahl von 
150 und daruber 1ind zu Anfii.llen von Herzsohwaohe. Eine eigentUmliohe Wirkung haben 
die Sohilddrusenprii.parate auf den StoffwechseI, und zwar findet eine starke Zunahme 
des EiweiBverbrauohes statt. Fette und Kohlenhydrate sind in diesem Zustande nioht in 
der Lage, wie unter normalen Verl;tii.ltnissen, EiweiB zu sparen. Auoh das Fett wird in 
erhohtem MaBe verbrauoht, die Sauerstoffaufnahme, wie die Kohlensii.ureabgabe duroh 
die Lunge nehmen zu, und eine starke Diurese tritt auf. AIle diese Umstande fuhren, 
namentlioh bei myxodematosen und fetten Personep., zu einer starken Gewichtsabnahme. 

Der gute EinfluB von Sohilddrusenpraparaten auf die Ernii.hrung der Raut bei Myx
odem hat dazu gefiihrt, es bei versohiedenen Hautkrankheiten wie Iohthyosis, Lupus, 
Ekzem und vor allem Psoriasis zu versuchen. Die unangenehmen Nebenwirkungen 
werden duroh Arsenik, 10-15 Tropfen Solut. Fowleri pro die, eingesohrii.nkt. 

Jodothyrin, 
eine Misohung von Thyrojodin Baumann mit Milchzuoker; 1 g entspricht 1 g frisoher Sohild
druse und enthalt 0,3 mg Jod. Zuerst tagl. 1 Tablette, von 4 zu 4 Tagen um 1 Tablette 
steigend bis 1 g. Um Thyreoidismus zu vermeiden, ist gieiohzeitig Arsen zu geben. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 20 Tabletten zu 0,2 g. 

Thyroxin (s. 0.) 
rein in Gaben von 0,4-2 mg; 1 mg entsprioht etwa 100 g frisoher DrUse. 

Hersteller: Schering-Ka.hlbaum A.G., Berlin; Dr. Georg Henning,' Berlin 
Tempelho£; F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin. 

Handelsform: OP mit 20 Tabletten zu 0,25 g = 1 mg und zu 0,25 g = 0,3 mg; 
OP mit 6 Ampullen zu 1 mg (Schering-Kahlbaum). 



Organotherapeutische Heilmittel. 

Getroeknete Sehilddriisen, Glandulae Thyreoideae sieeatae, Thyreodinull'l: 
sieeum. 

Die Schilddriisen von Schafen werden von Bindegewebe und Fett befreit, zerkleinert, 
getrocknet und grob .gepulvert. Grobes, graugelbes Pulver von eigenartigem Geruch. 
0,4 g des Pulvers entsprechen einer ganzen mittelgroBen Schilddriise. Ejn Teil des Pulvers 
ist = 6 Teilen der frischen Driise. 

Glandulae Thyroideae-Tabletten 
enthalten 0,1 g getrocknete 8childdriisen von Schafen. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsjorm: OP Tabletten mit 0,1 g zu 20, 50 und 100 Stuck; auch 

Tabletten zu 0,3 g mit 0,3 g Natriumbicarbonat. OP zu 50 und 100 Stuck. 

Thyreophorin, Tabletten mit 0,15 g und 0,3 g Thyreoidea sicc. 
Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsjorm: OP mit 50 und 100 Tabletten. 

Novothyral 
ist ein durch kiinstliche Verdauung mit Pepsinsalzsii.ure hergestelltes Schilddriisenprii.parat. 
1 Teil = 10 Teilen der frischen Driise. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsjorm: Tabletten zu 0,1 g OP zu 50 und 100 Stuck. 

Thyraden, 
ljin haltbares Schilddriisenextrakt. Es ist eine Mischung von Thyrojodin. Baumann mit 
Milchzucker, so eingestellt, daB 1 g 0,7 mg Jod enthii.lt und 2 g frischer Schilddriise ent
spricht. 

Hersteller: Knoll A.G., Ludwigshafen a. Rh. 
Handelsjorm: OP mit Tabletten zu 0,15 g zu 30 Stuck. 

Thyreoglandol (s. Glandole S. 550), 
lipoid- und eiweiBfreies Extrakt. 1 Teil = 1 Teil frischer Driise; zur subcutanen Einspritzung 
in Ampullen, innerlich in Tabletten. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin. 
Handelsform: Ampullen zu 1,1 cern, OP mit 1, 3, 6, 12 Stuck. Tabletten 

OP mit 20 Stuck. 

Thyreodin, "Freund & Redlich". 
Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsjorm: TablettenzuO,l, 0,3 und 0,5 gin OP zu 20, 50und 100 Tabletten. 

Thyreonal, Glandulae Thyreoideae sicc. "Gehe". 
2 Stii.rken: bra-une Tabletten, 1 Tablette = 0,3 frische Driisensubsta.nz oder 4,5 Schild
driiseneinheiten; weiBe Ta.bletten, 1 Tablette = 0,1 frische Driisensubstanz oder 1,5 Schild
driiseneinheiten. 

Hersteller: Gehe & Co. A.G., Dresden. 
Handelsform: OP mit 20, 50, 100 und 500 Tabletten. 

Thyreoid -Dispert, 
nach Krauseverfahren getrocknete Schllddriise und mit Hilfe der Acetonitrilreaktion ein
gestellt (1 SchilddrUseneinheit ist die geringste Menge getrockneter Schllddriise, die an der 
Maus bei innerlicher Beibringung 100% Resistenz gegen Acetonitril verursacht). 1 Tablette 
= 5 oder 10 Einheiten. Man gibt zunii.chst 3mal taglich 10 Einheiten und geht iil den 
folgenden Tagen je 5 Einheiten herunter. Am besteD in den leeren Magen. 

Hersteller: Krause-Medico-Gesellschaft, Munchen. 
Handelsform: OP mit 20 und 50 Tabletten zu je 5 Einheiten, mit 25 und 

75 Stuck zu je 10 Einheiten. 

Thyreoidin -Sieco, 
ein aus Schilddriisen und Epithelkorper hergestelltes Organprii.parat. Drei- bis sechsmal 
tagl. 1 Tablette. 
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Hersteller: Sicco·A.G., Berlin. 
Handelsform: OP zu 50 und 100 Tabletten mit 0,1 und 0,3 g. 

Thyreo-Testogan, 
Extrakt aus Sehilddrusen und Stierhoden. 

Thyreo-Thelygan, 
Extrakt aus Sehilddrusen und Kuhovarien. 

Thymusdriise. 
Praparate aus dieser Druse finden hauptsaehlieh bei der l:'soriasisbehandlung Ver

wendung. 

Getrocknete Thymusdriise, Glandulae Thymi siccatae, Thymus siccatus 
wird aus den Thymusdrusen von Kiiolbern und Sehafen gewonnen. 1 Teil = 6 Teilen 
de!: frisehen Druse. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: In Tabletten zu 0,05 g, OP mit 50 und 100 Stuck. 

Thymoglandol, 
100%iges Lipoid- und eiweiBfreies Extrakl; aus der Thymusdriise. Jeden 2. Tag Injektion 
einer Ampulle oder 1-2 Tabletten tiiglieh. 

Hersteller: F. Hoffmann-La Roche A.G., Berlin. 
Handelsform: Ampullen mit 1,1 ccm und OP mit Tabletten zu 20 Stuck. 

Thymophorin, 
Thymusext,rakt zur intramuskularen Injektion, 1 eem· = 5 g Thymus. Jeden 2. Tag 
eine Injektion, im ganzen 8-14 Einspritzungen. Als Tabletten mehrmals taglieh ] bis 
3 Tabletten. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

Verschiedene Organpraparate. 
Endodermin, 

eine nach Augaben von WINKLEl~ zusammengesetzte Hormonsalbe zur ortlichen Behandlung 
der verschiedensten Hautkrankheiten. 

Hersteller: Chemische Fabrik "Syngala", Wien. 

Hormin (masculin. und £eminin) , 
ein gemisehtes Organpraparat. Das fur Manner bestimmte Praparat besteht aus: Testes, 
Prostata, Vesie. seminal. Glandulae suprar. Hypophysis, Thyreoidea, Pankreas, das fUr 
Frauen bestimmte aus: Ovarium, Hypophysis, Glandulae suprar. Thyreoidea, Pankreas. 
In Ampullen, als Zapfehen und als Tabletten. 1 Ampulle oder 1 Zapfehen entsprieht 3,0, 
1 Tablette 1,0 g der Drusengemisehe. Taglieh 3-6 Tabletten, 1-2 Suppositorien, eine 
Ampulle einen Tag um den anderen oder taglieh. 

Hersteller: W. Natterer, Munchen 19. 

Hypoloban (FlieB). 
Extrakt aus dem Vorderlappen der Hypophyse in Tabletten. Entfernung der Hypo

physe bewirkt bei Tieren vermehrte Fettablagerungen, Haarausfall und Atrophie der 
Gesehleehtsorgane. Man gibt das Extrakt bei Dystrophia adiposo-genitalis. Mehrmals 
tagl. ·1-2 Tabletten. 

Hersteller: Schering-Kahlbaum A.G., Berlin. 
Handelsform: 1 Tablette = 0,3 frische Drusensubstanz, OP mit 50 Tabletten. 

Nodunon 
ist ein entwassertes Milzextrakt. Wird bei lange bestehenden, mit Juekreiz und Eosino
philie einhergehenden Hautleiden angewendet (MAYR und MONCORPS). 

Das trockene Praparat kommt in Ampullen in den Handel. Jede Ampulle dient einer 
Einspritzung und enthalt in 0,1 g 10 mg wirksame Substanz. Erst naeh vollig klarer Losung 
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des sterilen Ampulleninhaltes in etWa 2 ccm Wasser darf eingespritzt werden. Die Losungen 
sind nicht haltbar und miissen sofort verwendet werden. Die intramuskulii.ren Ein
spritzungen losen keine Allgemeinreaktion und keine sonstigen Beschwerden aus. Auch 
die Beschwerden bei subcutaner Einspritzung sind nicht nennenswert. 

Das Schwinden des J uckreizes ist nach den ersten Einspritzungen nicht· anhaltend 
(etwa von 20 Stunden Dauer). Mit weiteren Injektionen wird der Erfolg anhaltender, so 
daB man von der 4. Einspritzung an nicht mehr tiioglich, sondern nur in groBeren Zwischen
raumen einzuspritzen braucht. Die erste objektive Besserung pflegt nach 6-10 Ein
spritzungen einzutreten. In hartna.ckigen Fallen muB man bis 25 Einspritzungen geben. 

Her8teller: Sachsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: OP mit 6 Ampullen zu 0,1 g. 

Sera und Impfstoffe. 
Zur Behandlung von infektiOsen Rauterkrankungen werden eine Anzahl 

spezifischer Sera herangezogen. 

Diphtherie-Reilserum, Serum antidiphthericum, 
ist Blutserum von Pferden oder Maultieren, die gegen Diphtheriegift immunisiert sind. 
Es darf nur in den Handel gebracht werden, nachdem es durch das staatliche Institut fiir 
eXperimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. auf seinen Gehalt an Immunisierungseinheiten 
(I.E.), auf Keimfreiheit und Gehalt an Konservierungsmittel (Phenol oder Kresol) geprUft 
und zum Verkauf zugelassen ist. Diphtherieheilserum wird in fliissiger oder fester Form 
in Flaschchen, die mit Gummistopfen verschlossen sind, oder in zugeschmolzenen Olas
ampullen in den Handel gebracht. 

Das Diphtheriep£erdeserum ist mindestens 400fach, d. h. 1 ccm enthli.lt mindestens 
400 I.E.; 1/400 ccm (= 0,0025) eines solchen Serums neutralisiert bei der PrU£ung am 250 g 
schweren Meerschweinchen eine Diphtheriegiftmenge, welche durch eine Immunitatseinheit 
des EHRLIOHschen Standards-Antitoxins gerade neutralisiert wird. 

Hautdiphtherie wird durch Auflegen von serumgetrankter Gaze behandelt. Neben 
der lokalen Behandlnng muB stets auch die allgemeine Behandlung mit wiederholter intra
muskulii.rer Einspritzung vorgei:J.ommen werden. 

1m Handel be£indet slch von der I.G.-Farbenindustrie A.G. Diphtherie-Heilmittel 
"Behring" und"Hoclist" 400£ach: II = 1000, III = 1500, IV= 2000, V= 3000I.E.; 500fach: 
"Hochwertig": HID = 1500, IVD = 2000. VIIID = 4000 I.E.; 1000fach: 6ccm = 6000, 
8 ccm = 8000, 10 ccm = 10000, 20 ccm = 20000 I.E. Von E. Merck-Darmstadt (D.A.B. 6) 
350-400fach (350-400 I.E. in 1 ccm), Nr. 2 = 1000, Nr. 3 = 1500, Nr. 4 = 2000, 
Nr. 5 = 3000 I.E. 500fach hochwertig (500 I.E. in 1 ccm): Nr. 3 = 1500, Nr. 4 = 2000, 
Nr. 8 = 4000 I.E. Auch Sachsisches Serumwerk Dresden - A u. a. stellen Diphtherie
heilserum her. 

Milibrandserum, "Rochst" ad usum humanum, 
ist ein hochwertiges, antibakterielles Serum mit einem Zusatz von 0,5% Phenol. Es dient 
in erster Linie zur Verhiitung der prognostisch ungiinstigen Milzbrandsepsis. Man spritzt 
mindestens 10-20 ccm intramuskulii.r, bei schon bestehenden Aligemeinerscheinungen 
gleichzeitig noch 20 ccm und mehr intravenos. Wiederholung nach 24 Stunden, bzw. bis 
.zur Besserung. 

Her8teller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 10 und 20 ccm. 

Milzbrandserum naeh SOBERNHEIM, 
taglich 20-40 ccm intravenos, bei schweren Fallen bis zu 100 ccm. 

H er8teller: Saehsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: In Ampullen und Flaschen zu 10 und 20 cem. 

Rotlaufserum "Rochst" ad usum humanum. 
Das Serum wird durch Immunisierung von Pferden mit Rotlaufkulturen hergestellt. 

Man gibt es bei Erysipeloid und ·zwar eine einmalige Einspritzung von je 1 ccm auf. je 
10 kg Korpergewicht. 

Her8teller: Wie oben. 
Handelsform: OP mit 10 und 20 cem. 
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Streptokokkenserum, polyvalent nach MEUSER, 
wird hergestellt duroh Immunisierung von Pferden mit einer Anzahl ausgewii.hlter Strepto
kokkenstii.mme. Es dient zur Verhiitung und Bekii.mpfung von Erysipel und anderen duroh 
Streptokokken bedingten Pyodermien. Die Heilimpfung besteht in der intramuskularen 
Einspritzung von 20-30 oom, die tii.glioh wiederholt werden kann. In sohweren Fallen 
kann man 50-100 oom geben innerhalb von 12-24 Stunden und kann steigern bis 
2000cm oder, wenn notwendig, 25-50ocm intravenos. Die Schutzdosis betra.gt 250om. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: OP mit 5 und 10 ccm. 

Streptokokkensernm, polyvalent TAVEL. 
Serum von Pferden, die mit Kulturen zahlreioher Stamme direkt vom Mensohen ent

nommener Streptokokken immunisiert sind. Einspritzung von 20-50 oom in den Muskel 
moglichst friihzeitig. 

Hersteller: Sachsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform in Ampullen und Glasern zu 10, 20 und 50 ccm. 
AuBer den bei den einzelnen Seren angefUhrten Fabriken werden gleiche 

oder ahnliche Praparate noch hergestellt von: L. W. Gans A.G., Oberursel 
(Taunus), Laboratorium Ruete-Enoch, Hamburg, Schering-Kahlbaum A.G., 
Berlin usw. 

Staphylokokkenserum 
in den Muskel oder in die Vene mindestens 20 com taglich an mehreren aufeinander folgenden 
Tagen, in schweren Fallen bis zu 50 ccm taglich. 

Hersteller: Sachsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: In Ampullen und Glasern zu 10, 20 und 50 ccm. 

Pferdeserum, -
normales, Normal-Serum "Hochst" ist Blutserum von gesunden, unbehandelten Pferden 
mit und ohne Zusatz von Phenol. Dient zur Behandlung von subcutanen "Blutungen. Man 
spritzt in den Muskel 10-40 ccm. -

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 5, 10, 20 und 30 ccm. 

Vaccins 
sind Impfstoffe, die hergestellt sind aus vorsichtig abgetoteten oder abgeschwii.ohten Krank
heitserregern, die die Abwehrtii.tigkeit des Korpers gegen diese steigern sollen. Die Anwen
dung der Vacoins, die suboutan, intramuskula.r und intravenos erfolgen kann, lost hii.ufig 
allgemeine oder lokale Reaktionen aus. " 

FUr die Dermatologie wiohtige Impfstoffe sind die 

Tuberkuline. 
Man versteht darunter Impfstoffe, die in verschiedener Weise aus den Tuberkel

bacillen oder deren Absonderungsprodukten hergestellt werden. Das erste 1890 von 
ROllERT KOCH hergestellte Tuberkulin wi1=d aus glycerinhaltigen Fleisohbriihkulturen von 
Tuberkelbacillen gewonnen (s. u.). AuBer aus den Tuberkelbacillen enthaltenden Fleisoh
briihkulturen werden nooh Tuberkuline hergestellt aus Fleisohbriihkulturen, die von den 
Baoillen befreit sind und aus Tuberkelbaoillen selbst. Ferner gibt es TuberkuIine aus 
mensohliohen Tuberkelbaoillen und solohe aus Rinder-Tuberkelbaoillen. 

Alt-Tuberkulin, TuberculinUm KOCH. 
Tuberkelbaoillen vom Typus human. werden auf einemNahrboden, der aus Fleisohextrakt, 

Pepton Witte, Kochsalz, Glycerin und Wasser besteht, geziichtet. Wenn die Baoillen 
ein iippiges Waohstum zeigen, was bei 370 in 3-4 Woohen der Fall ist, werden die Kulturen 
zur Abtotung eine halbe Stunde lang in stromendemDampf erhitzt. Die nooh heiBen,Kulturen 
werden in geeignete Kessel gebraoht, die mit Dampf erhitzt werden konnen -und mit einem 
Exhaustor in Verbindung stehen. Durch die Wirkung des Exhaustors entsteht in den 
Kesseln ein gewisses Vacuum, so daB das Einengen der Kulturfliissigkeit bei Temperaturen 
von nioht iiber 700 ermoglioht wird. Das Eindampfen wird so weit fortgesetzt, bis das 
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Gesamtvolumen von Bacillen und Kulturfliissigkeit 1/10 des Volumens betrii.gt, das die ur
spriinglich angewendete Bouillonmenge hatte. Jetzt wird filtriert, das FiItrat erhii.lt nach 
dem Erkalten einen Zusatz von 0,5% Phenol. Das Tuberkulin bleibt noch mehrere Woohen 
zum Absetzen von indifferenten Stoffen an einem kiihlen Ort stehen. Naoh noohmaliger 
Filtration wird das Tuberkulin in Flii.schohen von loom, 5 oom und 50 oom Inhalt abgefiillt. 

Das Alt-Tuberkulin ist eine klare, braune, eigenartig wiirzig riechende Fliissigkeit, 
die in Wasser leioht loslich ist. Es enthii.lt neben den wirksamen Stoffen etwa 40% Glycerin 
sowie Bestandteile der Fleischbriihe. Nach dem Arzneibuch soll dem Alt-Tuberkulin kein 
Konservierungsmittel, wie z. B. Phenol, zugesetzt werden, eine Vorschrift, die nicht immer 
beaohtet zu werden scheint. Ein haltbares Prii.parat lii.Bt sich auoh ohne Phenolzusatz 
herstellen. Alt-Tuberkulin darf nur in den Handel gebracht werden, naohdem es durch 
das Staatliche Institut fiir experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. auf seinen gleioh
bleibenden Gehalt an spezifisohem Toxin gepriift ist. 

Verdiinnungen von AIt-Tuberkulin werden in folgender Weise hergestelIt: ZUn1i.chst 
wird aus einem Raumteil Alt-Tuberkulin mit 9 Raumteilen einer 0,5%igen, mit sterilem 
Wasser angefertigten Phenollosung eine 10%ige Tuberkulinlosung hergestellt, die als 
Stammlosung fiir weitere Verdiinnungen dient. Aus dieser werden die weiteren Verdiin
nungen in der Weise hergesteIIt, daB von der Stammlosung 1 Raumteil mit 9 Raumteilen 
0,5%iger Phenollosung und von der so gewonnenen Losung wieder 1 Raumteil mit 9 
weiteren Raumteilen Phenollosung vermisoht wird, usw. 

Die zur Herstellung der Verdiinnungen notwendigen MeBzylinder und Pipetten sowie 
Arzneiglii.ser sind unmittelbar vor Gebrauoh im Trockenschrank bei 1500 zu steriIisieren. 
Der Inhalt angebrochener Originalflii.sohchen muB sogleich zu einer Stammlosung ver
arbeitet werden. 

Trocken-Tuberkulin 
wird aus Alt-Tuberkulin durch Fii.lIung mit Alkohol gewonnen. Der voluminose Nieder
sohlag wird nach und naoh mit Alkohol von 66%, 80%, 96% und sohlieBlich mit absolutem 
Alkohol gewaschen und getrocknet. Das Trookentuberkulin ·untersteht ebenfalls der staat
lichen Priifung. 

GrauweiBes Pulver, das sich leicht in Wasser lost. In der Aufsohrift des Flii.schchens 
ist die Angabe enthalten, in wieviel Raumteilen Wasser ein GewichtsteiI des Pulvers zu 
losen ist, damit die Losung dem fliissigen Tuberkulin entspricht. 

Tuberkulinpraparate der Behringwerke, Marburg a. Lahn. 
1. Alttuberkulin Ko,;h, unverdiinnt in Flaschen zu 1, 2, 5 und 10 ccm, ferner in gebrauchs-

fertigen Verdiinnungen mit steigenden Dosen. . 
2. Albumosefreies Tuberkulin. 
Tuberkelbaoillen werden auf einer albumosenfreien SalzlOsung geziiohtet. 
HerstelIllIig sonst wie Alt-Tuberkulin; In Flaschen zu 1 und 5 ocm. . 
3. GlycerinfreiesTuberkuliri, fiir conjunotivale Tuberkulindiagnose naoh WOLF-EISNER 

in Ampullen. 
4. Hauttuberkulin, fiir die cutane Tuberkulindiagnose nach v. PmQUET in Ampullen. 
5. Neu-Tuberkulin (KOCHS Tuberkelbaoillen-Emulsion) ist eine Aufsohwemmung von 

staubfeinen, zermahlenen und abgetoteten Tuberkelbacillen in physiologischer Kochsalz
losung. Enthii.lt die duroh mechanische Zertriimmerungen aufgeschlossenen Tuberkel
bacillen in homogener Aufschwemmung, teils mit, teils ohne die loslichen Leibessubstanzen. 

6. Tuberkulose-SerlJ- Vaccine, Emulsion sensibiIisierter Tuberkulosebacillen in Flasohen 
zu 1 und 50om. Sie stellt die Tuberkelbaoillentriimmer der KocHsohen Tuberkelbacillen
emulsion (s. 0.) dar, beladen mit den Antikorpern eines Immunserums, welches duroh 
Behandlung von Tieren mit Tuberkelbacillen gewonnen ist. In der Anwendung wie KOCH
sohe Bacillenemulsion, in Flasohohen zu 1 und 5 ocm. 

7. KOcH-Tuberkulin T.R. in Flasohen zu 1 und 5 ocm, ist ein der KocHschen Tuberkel
bacillen-Emulsion entsprechendes Praparat, aus welohem jedooh die IOsliohen Bestandteile 
der zertriinlmerten Bacillen entfernt werden. Gebrauch wie Alt-Tuberkulin. 

8. Vacuum-Tuberkulin, ein im Vaouum bei 37 0 auf 1/10 seines Volumens eingeengtes 
Tuberkulin Original-Alt. 

Tuberkulinpraparate "Rochst" der I.G.-Farbenind.ustrie A.G., 
Leverkusen a. Rh. 

1. Alt-Tuberkulin, Tuberculinum KOCH. 
2. Tuberkulin A.F.. Albumosefreies Tuberkulin (s. 0.). 

. 3. T. O. K. - Tuberkulin Original KOCH - AU enthii.It lediglioh die· IOsliohen Stoff
wechselprodukte der Tuberkelbacillen ohne die Extraktivstoffe des Alt-Tuberkulins. Kein 
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Zusatz von Phenol. In der therapeutisehen Verwendung von besonders milder Wirkung; in 
Flasehen von 1 und 5 eem. 

4. Vacuum-Tuberkulin s. o. 
5. KOOHS Tuberkelbacillenemulsion B.E., aueh Neu-Tuberkulin genalUlt, s. o. 
6. Tuberkulose-Sero- Vaccine S.B.F., s. o. In Flasehehen zu 1 und 5 eem und in gebrauehs

fertigen Verdiinnungen 1 : 10 : 100 : 1000 : 10 000 : 100000 : 1000000, ebenfalls in Flasehehen 
zu 1 und 5 eem. 

7. KOOHS Tuberkulin T.R. s. o. 
8. Trocken-Tuberkulin, glyeerinfrei, staatlieh gepriift, wird zum Gebraueh in Wasser 

a.ufgelost und dient zur Anstellung der Ophthalmoreaktion naeh WOLFF-EISNER und CAL
METTE. In Glasern zu 0,005 und 1 g. 

9. Zerriebene Tuberkelbacillen in Glaseru zu 0,1 g dienen zur Herstellung der Aggluti
nationsfliissigkeit zur Agglutinationsbestimmung im Serum von Kranken. 

10. Abgetotete Tuberkelbacillen und Tuberkulinruckstande in Glaseru zu 1 g. Sie dienen 
zur Priifung des Opsoningehaltes des Serums der Kranken naeh WRIGHT. 

Den meisten der angefiihrten Tuberkulinpraparaten entspreehend werden aueh solehe 
von Perlsuehtbaeillen hergestellt. 

Weitere Tuberkulinpraparate sind: 

Chelonidin und Chelonisol (Dr. PIORKOWSKY, Bakt. - Physiol. Institut 
Berlin NW), 
sind Tuberkulinpraparate aus Sehildkrotentuberkelbaeillen, s~ aueh FRIEDMANNsehes Tuber
kulosemittel S. 559. 

Chenolin 
ist ein gleiehes Praparat wie das obige. Physiol.-Chem. Laboratorium, Hugo Rosenberg, 
Freiburg i. B. 

Cuti-Tuberkulin Hochst 
ist ein Alt-Tuberkulin in vierfaeher Starke zur diagnostisehen Tuberkuloseprobe naeh von 
PIRQUET, PETRUSCHKY oder MORO. 

Dermotubin, Hauttuberkulin nach LOWENSTEIN 
ist eine Tuberkulinsalbe fiir diagnostisehe und therapeutisehe Zweeke (s. aueh Ektebin). 
In Flasehehen zu 1, 2, 5 und 10 eem. 

Diagnostisches Tuberkulin nach MORO 
ist ein aus besonders ausgewahlten Tuberkelbaeillenkulturen gewonnenes angereiehertes 
Tuberkulin mit einem Zusatz von Bovo-Tuberkulin. In Glasehen zu 1 eem mit Glastupfer 
(fiir 10-12 Proben), in Flasehehen mit 10 eem und in Hiilsen mit 2 und 10 Lymph
rohrehen fiir Einzelproben. Dient zur Tuberkulinhautprobe naeh v. PIRQUET. E. Merck, 
Darmstadt. 

Diagnostische Tuberkulinsalbe nach MORO 
ist eine Misehung von konzentriertem diagnostisehem Tuberkulin mit wasserfreiem Woll
fett. Zur diagnostisehen Probe wie die Cutanimpfung naeh v. PrnQUET. Tube mit 1 und 
10 g. E. Merck, Darmstadt. 

Ektebin nach MORO 
ist ein Tuberkuloseantigen in Salbenform zur pereutanen Tuberkulosebehandlung. Es 
enthalt auBer konzentriertem Tuberkulin . die zwar vollstandig abgetoteten, aber morpho
logiseh und ehemisch intakten Tuberkelbacillenleiber vom Typus humanus und bovinus, 
sowie einen Zusatz einer keratolytisch wirkenden Substanz. Die in die Haut eingeriebenen 
wirksamen Bestandteile des Ektebins bewirken an der Einreibestelle eine Entziindungs
reaktion in Gestalt von Knotehen. Man reibt auf dem Riicken oder der Brust auf eine 
Hautstelle von etwa 5 cm Durchmesser, die vorher griindlich mit Ather gereinigt war, etwa 
ein kleinerbsengroBes Stiick Ektebin eine Minute lang ein. Nach 1-2 Tageu erscheinen 
an der Stelle Knotchen oder Blaschen. NachAbheilen der Reaktion, naeh etwa 1-4 Wochen, 
wird wieder eingerioben, im ganzen etwa 6mal. , 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
Handelsform: In Tuben zu 1, 5 und 10 g. 

Mischtuberkuline nach WOI,F-EISNER 
sind Mischungenvon Alt- und Neu-Tuberkulin in 5 Serion versehiedener Misehungsver
Mltnisse. Dr. Silten, Berlin NW 6. 
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Partigene nach MUCH und DEYCKE 
sind durch Milchsaure aufgeschlossene Tuberkelbacillen, wobei sie in einzelne Substanz
kategorien = Partialantigene zerlegt werden. Partigene = Teilantikorper ist der Ausdruck 
fiir die Anschauung, daB der Organismus gegen Tuberkelbacillen nicht komplexe Anti
korper bildet, sondern gegen die Fette, die Lipoide, das EiweiB des Bakterienleibes geson
derte Antikorper (Partialantigene) erzeugt. Auf Grund dieser Anschauung sind die MUCH
schen Partigene durch MilchsaureaufschlieBung entstanden. MTbR = Milchsauretuberkel
bacillen, Riickstand und Filtrat L = Tuberkulin MUCH. Aus dem Riickstand wird 
gewounen das Partialantigen F = Fettsauren und Lipoide, das Partialantigen N = Neutral
fett und Wachsalkohole und das Partialantigen A = Albumine mit geringen Beimengungen 
anderer EiweiBstoffe. Die Behandlung innerlich gestaltet sich damit folgendermaBen: 

1. Tag MTbR 1 : 100000 Millionen 2 Tropfen, 
2. Tag MTbR 1 : 100 000 Millionen 3 Tropfen 

und dann immer weiter steigernd, so daB am 6. Tag 14 Tropfen genommen werden. 
7. Tag MTbR 1 : 10000 Millionen 2 Tropfen 

bis zum 12. Tage auf 14 Tropfen steigend. 
13. Tag MTbR 1 : 1000 Millionen 2 Tropfen, 

bis zum 18. Tage ebenfalls auf 14 Tropfen zu steigern. Auf diese Weise fii.hrt man fort, 
bis man bei der Verdiinnung 1 : 1000000 angelangt ist. 

Die Tropfen werden taglich einmal bei leerem Magen gegeben. Mit MTbR ist auch 
eine Salbe dargestellt worden, ahnlich dem Ektebin, die zur percutanen Behandlung 
bestimmt ist. Alle 14 Tage eine Einreibung. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Partigene "Kalle" MTbR Nr. 3 (1: 100000), Nr. 4 (1: 1 Million), 

Nr. 5 (1: 10 Millionen), Nr. 6 (1: 100 Millionen), Nr. 7 (1: 1000 Millionen), Nr. 8 
(1: 10000 Millionen), Nr. 9 (1: 100000 Millionen) OP mit 5 cern. 

Tuberkulin BERANECK. 
I. Aus Fleischbriihkulturen von Tuberkelbacillen nach Abfiltrieren der Bacillen. Dieses 

Praparat enthalt nur die extracellularen Stoffwechselprodukte der Tuberkelbazillen. II. Aus 
Tuberkelbacillen durch Ausziehen mit 1 "Ioiger Phosphorsaure. Enthalt die intracellularen, 
Toxine der Tuberkelbacillen. Am starksten wirkt die Mischung von I und II; in 13 ver
schiedenen Losungen: A32A16ASA4A2A, B bis H. Jede folgende Losung ist doppelt so stark 
wie die vorhergehende. 

Tuberkulin C. L. nach CALMETTE 
wird aus Kulturen von Tuberkelbacillen gewonnen und enthii.1t die Abscheidungsstoffe 
und Protoplasmastoffe der Bacillen. In Ampullen und L6sungen von steigender Starke 
(Poulenc fnlres, Paris). 

FRIEDMANNsches Tuberkulose-Heil- und Schutzmittel 
ist weder ein Tuberkulin, noch ein Serum, sondern ein lebendes Vaccin, das aus einer frisch 
praparierten Aufschwemmung von besonders geziichteten Schildkrotenbacillen besteht, 
das subcutan injiziert wird. Diese Tuberkulosetherapie ist daher eine aktiv immuni
sierende. Man spritzt subcutan 2 ccm hinter dem Trochanter major in eine emporgehobene 
Falte, die dazu benutzte Spritze und Kaniile solI nur in reinem Wasser gekocht sein. An 
der Injektionsstelle tritt eine Gewebsreaktion ein, die aber meistens wieder restlos ver
schwindet. 

Hersteller: Tuberkulose-HeilstoH-Werk G. m. b. H., Leipzig. 
Handelsform: In Ampullen zu 0,5 cern sehwaeh und stark 0,5, 1 und 2 cern. 

Am besten bestellt man das Praparat immer frisch. 

Tuberkulin PlRQUET 
ist eine 25%ige L6sung von Alt-Tuberkulin in Lymphrohrchen zur Tuberkulosediagnose. 
Tuberkulin Rosenbach durch Symbiose des Trichophyton holosericum mit Tuberkelbacillen
kulturen modifiziertes Tuberkulin. Durch den Pilz wird die Gesamtheit der peptonartigen 
Stoffe, in erster Linie deren stark reizende Abbaustoffe und Toxalbumine, aufgezehrt, 
wahrend die eigentliche Tuberkulinkomponente unversehrt bleibt, wodurch ohne Ande
rung der spezifischen Eigenschaften des Tuberkulins eine mildere Wirkung erzielt wird. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP zu 1, 2, 5 und 10 cern. 
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Tuberkulose-Hautimpfstoff nach PONNDORF 
ist ein aus Kulturen von Tuberkulosebacillen (Typus humanus und bovinus) nach besonderem 
Verfahren gewonnener Impfstoff, der durch Einreibung in die geritzte Haut zur Anwendung 
gelangt. Man unterscheidet einen Tuberkulose-Hautimpfstoff A und einen Mischimpfstoff B. 
A ist der streng spezifisch eingestellte, toxisch bakteriell aufgebaute Antigenkorper. B ist 
der Impfstoff A stark angereichert durch die spezifischen, auf kaltem Wege autolysierten 
Antigenquoten. der die sogenannten Mischinfektionen unterhaltenden Mikroorganismen 
(Streptokokken, Pneumokokken, Staphylokokken). Zu verwenden bei Mischinfektionen 
auf tuberkulosem Boden. 

Die Ausfiihrung der PONNDORF-Imp£ung ist folgende: Man macht 15-20 dicht neben
einanderliegende fingerlange Einschnitte am Oberarm oder Schenkel. Ein richtiger Impf
schnitt soIl nur ganz geringe Blutung aufweisen, jedoch keine Tropfblutung. Die erste 
Impfung wird kleiner angelegt, die folgenden Impfungen steigert man, sowohl der Menge 
des Impfstoffes als auch der Impfflache nacho Auf die Impffla.che wird der Inhalt einer 
Capillare getropft und mit einer Lanzette gleichmii.Big verteilt und unter Druck derselben 
mehrere Minuten lang eingerieben. Man lii.J3t dann 5 Minuten lang eintrocknen. Die zweite 
Impfung folgt nach 8-14 Tagen, die dritte nach 3---4 Wochen, die iibrigen nach 3 bis 
4 Monaten und dann in immer groLleren Absta.nden. 1m ganzen soIl eine Impfung iiber 
2 Jahre ausgedehnt werden. Ein positiver Impferfolg zeigt Rotung bis Papelbildung, 
bei stii.rkeren Reaktionen Nekrose oder Blasenbildung. 

HersteUer: Saohsische Serumwerke, Dresden. 
Handelsform: OP mit 6, 20 und 50 Capillaren. 

Tuberkulomucin "W ELEMINSKY" 
ist hergestellt aus besonders ausgewahlten Tuberkelbacillensta.mmen, die durch jahrelange 
Ziichtung und Auslese zur. Produktion von im Tierversuch nachweisbaren, therapeutisch 
wirksamen Substanzen gebracht worden sind. Es enthii.lt reichlich das von den Kulturen 
produzierte Mucin. Die Stichreaktion ist oft sehr stark. 1m allgemeinen wochentlich eine 
Einspritzung unter die Haut. Anfangsdosis bei Kindem 1-3 mg, bei Erwachsenen 3-5 mg, 
spater allmii.hliche Steigerung um je 1 mg auf 8-10 mg. Hochstdosis 10 mg. Nach 12 bis 
16 Einspritzungen am besten eine vierwochentliche Pause und dann wieder mit kleiner 
Dosis beginnen. 
. Herstelkr: Chemisohe Fabrik Helfenberg, Dresden-Helfenberg. 

Handelsform: In konzentrierter Form in Ampullen mit 0,05 g, die mit 5 oom 
abgekochtem Wasser verdiinnt werden mussen. Die Menge reicht fur eine 
groBere Anzahl von Injektionen, ist aber nur einen Tag haltbar. 

Tebeprotin "Toeniessen" 
wird aus Tuberkelbacillen gewonnen, die auf Glycerinbouillon gewachsen und durch Waschen 
mit Wasser von den anhaftenden Nahrbodenbestandteilen befreit sind. Die Bacillen werden 
in verdiinnter Mineralsa.ure erhitzt, in Kalilauge extrahiert und abzentrifugiert. Das alkali
sche Extrakt wird filtriert und in dem vollig klaren Filtrat wird das Tebeprotin mit Essig
saure gefallt. Nach Reinigung und Trocknen stellt es ein weiBes Pulver dar. 1m Handel 
sind folgende Konzentrationen: 

StammlOsung 1 ccm Losung = 1 mg Tebeprotin (= Tp.). 
Verdiinnung 1, 1 ccm = 1/10 mg Tp. 
Verdiinnung 2, 1 ccm 1/100 mg Tp. 
Verdiinnung 3, 1 ccm = 1/1000 mg Tp. 
Die Losungen sind 12 Monate haltbar. Dosis fiir Erwachsene 1/2-1 ccm der Verdiinnung 1. 
Hersteller: R. Graf & Co., A.G., Niirnberg. 

Verschiedene Vaccins. 
Leukogen, 

ein polyvalenter Staphylokokkenvaccin, der durch Aufschwemmung von schonend abge
toteten Staphylokokken in physiologischer KochsalzlOsung mit Zusatz von 0,5% Phenol 
hergestellt wird. Die Zahl der in 1 ccm enthaltenen Keime ist in der Originalpackung 
angegeben. Zur Herstellung werden verschiedene Stamme von Staphylococcus albus, 
aureus und citreus benutzt. Bei Furunkulose, Acne, Folliculitis, Trichophytien usw. Vor 
dem Gebrauch umschiitteln, unter die Haut oder besser in den Muskel einspritzen. Zu 
Anfang 25-50 Millionen Keime, zweimal wochentlioh unter·Steigerung immer um 25 Mil
lionen Keime. Bei starker ortlioher Reaktion mit Fieber Pause von 8 Tagen. Nach 3 bis 
6 W ochen ist die Kur beendet. 
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Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: Schachtel "A" enthaltend 10 Ampullen mit 1 ccm (je 1 Ampulle 

mit 10, 25, 50 und 100 und je 2 Ampullen mit 200, 500 und 1000 Millionen 
Keimen in 1 ccm). Schachtel "B", enthaltend 10 Ampullen mit je 100 Millionen 
Keimen in 1 ccm, Schachtel ,,0" enthaltend 10 Ampullen mit je 500 Millionen 
Keimen in 1 ccm. 

Flaschen mit 5 ccm I = 100, II = 500, III = 1000 Millionen Keimen in 1 ccm. 

Cuti -Leukogen, 
eine Staphylokokkenaufschwemmung von 10000 Millionen Keimen in 1 cern, 'mit der 
man nach der PONNDoRF-Methode die Haut impft. 

Histopin (Histopinum liquidum) 
nach v. WASSERMANN enthalt immunisierende Stoffe lebender Staphylokokken und wird 
durch Extraktion von Kulturen mit Wasser gewonnen. Zur Haltbarmachung wird ver
diinnte Gelatinel6sung als Schutzkolloid und 0,5% Phenol zugesetzt. Histopinsalbe enthalt 
20-50% Histopin in einer Grundlage, die wahrscheinlich W ollfett ist. 

Anwendung: Das Histopin wird bei oberflachlichen Follikulitiden und 
bei kleineren Furunkeln aufgepinselt; dient auch zur Verhutung von Furunkeln. 
Die Histopinsalbe wird bei groBeren Furunkeln, gegebenenfalls nach Eroff
nung verwendet. 

Hersteller: Nitritfabrik Kopenick. 
Handelsform: OP in Flasche (flussig) und In Tube (Salbe). 

Histoplast, 
ein Staphylokokkenvaccin enthaltendes Pflaster nach v. WASSERMANN. Wirkt erweichend 
bei Furunkel und f6rdert die AbstoBung des Pfropfes; dient auch zur Acnebehandlung. 

Hersteller: "Labopharma" Berlin-Oharlottenburg. 

Linimente nach PETRUSCHKY 

sind zur percutanen Anwendung bestimmte Linimente, die abget6tete Bakterien oder 
Bakterienextrakte enthalten. Hergestellt wird auch solch ein Liniment gegen Tuberkulose 
(Lupus, Scrophuloderma). Hageda, Berlin. OP zu 2 und 20 ccm. 

Mallein, 
ein aus Kulturen des Rotzbacillus gewonnener Impfstoff, der die Stoffwechselprodukte 
der Bacillen und aufgeschlossene Bakterienleiber enthalt. Man gibt zur Diagnose (Lokal
reaktion) subcutan bei Rotz 0,01-0,05 g. (Behringwerke Marburg a. d. L., E. Merck, 
Darmstadt, Bakteriol. Institut D. Schreiber, Landsberg a. d. W.) 

Malleinum sieeum. 
Die Rotzbacillen werden durch fortlaufende Tierpassagen zur h6chsten Virulenz 

gesteigert. Dann wird eine gr6Bere Menge L6FFLERsche Fleischbrtihe, 4,5% Glycerinzusatz 
enthaltend, mit diesen hochvirulenten Bacillen geimpft. Nach 20tagiger Bebriitung bei 
37,50 wird der Nahrboden bei 800 auf 1/10 eingeengt, mit der 30fachen Menge absoluten 
Alkohols gefii.llt und die Fallung im Vakuum tiber Chlorcalcium getrocknet. Trockenes, 
anscheinend haltbares, weiBes, in Wasser leicht 16sliches Pulver. 

Von gleicher Wirkung wie das andere Mallein. 
Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 

Nepenthan, 
eine Salbenseife, die die Antigene von virulenten Staphylokokkenkulturen enthalt. 
Gegen Staphylokokkeninfektionen. (Bakteriologisches Laboratorium Wolfgang Schmidt, 
K6ln a. Rh.) 

Omnadin 
ist ein unspezifischer Impfstoff nach MUCH. Er besteht aus einem Gemisch von reaktiven 
Ei,weiBk6rpern aus den Stoffwechselprodukten verschiedener apathogener Spaltpilze, 
einem Lipoidgemisch aus Galle und einem animalischen Fettgemisch. \Vird besonders 
angewendet bei Erysipel und Streptokokkenerkrankungen. Man gibt eine Ampulle 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 36 
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2 ccm intramuskular oder intravenos, 1 oder 2mal taglich. Auch bei Kindern kann man 
die gleiche Dosis ohne Nachteil geben. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 1, 3 und 12 Ampullen. 

Opsonogen, 
polyvalentes Staphylokokkenvaccin nach WRIGHT-STRUBELL. Bei Pyodermien. Man be
ginnt die Behandlung mit 50-70 und steigt bis zu 1000 Millionen Keimen. Einspritzung 
subcutan oder intramuskular. 

Handelsform: Schachteln mit 5 Ampullen zu 1 ccm, Starke I, I a, II, III, 
IV mit'100, 250, 500, 750, 1000 Millionen Keimen in 1 ccm. Es gibt auch kleine 
Sammelpackungen mit 5 Ampullen aller Starken. Die gleichen Starken 1-4 
sind auch in Flaschen mit 5 ccm erhaltlich. 

Hersteller: Chemische Fabrik, Giistrow i. M. 

Phylacogene 
sind Impfstoffe aus Bakterienkulturen gewonnen. Dermatologisch interessiert das Erysipelas
Phylacogen. 

Hersteller: Parke, Davis & Co., Detroit. 

Propidol, 
ein Mischvaccin nach DELBET; bei Erysipel, Staphylokokkenerkrankungen usw. (Poulenc 
freres, Paris). 

Pyhagen nach GALEWSKY, 
ein polyvalentes Vaccin, hergestellt aus einer groBen Zahl verschiedener Trichophyton
kulturen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands. Ein keimfreies Extrakt aus den 
Kulturen. Bei Trichophytieerkrankungen; subcutan alle 3-4 Tage 1 ccm in Verdiinnung 
1: 50, steigend bis 1 : 10. 

Hersteller: Sachsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: OP mit 8 Ampullen zu 1 ccm mit Li:isungen 1 : 50, 1 : 25, 

1 : 20, 1 : 10. Auch Flaschchen mit 1O%igem Extrakt zu 5 und 10 ccm. 

Pyocyanase, 
bakteriolytisches Enzym von Kulturen des Bacillus pyocyaneus. Eine bakterienfreie, 
konzentrierte Losung desselben wird durch Filtration von etwa 3 Wochen alten Kulturen 
des Bacillus durch Berkefeldfilter und Eindampfen im Vacuum erhalten. Dieses Enzym 
lost nach O. Low und EMMERICH nicht nur den Bacillus pyocyaneus auf, sondern auch 
Diphtherie-, Cholera-, Typhus- und Milzbrandbacillen, sowie Strepto-, Staphylo: und 
Gonokokken. Tuberkelbacillen und viele Saprophyten werden nicht aufgelost. AuBer
lich gegen infektiose Erkrankungen der Raut und der Schleimhii.ute. Fiir dermato
logische Zwecke ist es stets in Originalkonzentration anzuwenden. Bei flachenhaften Raut
affektionen Bepinselungen 2-4mal taglich. Bei Ekzemen, Ulcus cruris usw. Verbande 
oder Salben. 

Hersteller: Sachsisches Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: Ampullen mit 1 ccm und Flaschchen zu 10, 50 und 100 ccm. 

Pyocyaneus-Protein 
ist ein nach Angaben von HONL hergestelltes Extrakt aus Kulturen des Bacillus pyocyaneus, 
das keine lebenden Bakterien enthalt. Griinlichgelbe, schwach alkalische, eigenartig 
riechende Fliissigkeit in Glasern zu 25 und 200 ccm. Bei Ulcus cruris wird reichlich getrankte 
Gaze auf das Geschwiir gelegt und verbunden. Der Verband ist taglich zu wechseln. 

Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 

Rhinosklerin nach P.A. WLOWSKI 
ist ein wasserig-alkoholischer, glycerinhaltiger Auszug aus den Kulturen der Bacillen des 
Rhinoskleroms und dient zur Behandlung dieser Krankheit. 

SeleninUID H. p. p., Seleninum Hydrogenio peroxydato paratum. 
Aus dem von KLEBs nachgewiesenen Diplococcus semilunaris mit Rilfe von Wasserstoff

peroxyd dargestelltes Antitoxin. Der Diplokokkus findet sich in fast allen Fallen von 
aktiver Tuberkulose in den Lymphdriisen der erkrankten Haut und der inneren Organe 
und solI vielfach die Wirkungen des KLEBschen Tuberculocidin Te-Ce verhindern. 
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Handelt es sich um 801che Mischinfektionen, so empfiehlt KLEBS dieses Selenium in der 
Dosis von 1 ccm 2-3mal taglich dem Te-Ce zugesetzt oder auch allein in Wasser. Ebenso 
zu auEerlichem Gebrauche bei allen Tuberkuliden, Erythema induratum, Ekzem auf 
skrofuloser Basis, Prurigo, Seborrhoe, Ulcus cruris usw. 

Hersteller: Friedrich G. Klebs, Berlin W 15. 

Staphygen 
ist eine Aufschwemmung von Staphylokokken aus einer groEen Zahl von Stammen des 
Staphylokokkus albus, aureus und citreus in physiologischer KochsalzlOsung mit 0,5% 
Phenol. Subcutan oder intramuskular. 

Hersteller: Behringwerke, Marburg a. Lahn. 
Handelsform: In Ampullen zu 1 eem mit 10-100 Millionen Keimen und in 

Flasehen zu 5 eem mit 100 und 500 Millionen Keimen in 1 eem. 

Staphar (Maststaphylokokken-Einheitsvaeeine Meh STRUBBEL) 
enthalt die Partialantigene der Staphylokokken und die durch Ziichtungsmast angereicherten 
Lipoide, dagegen nicht die wasserloslichen giftigen Bestandteile. Man gibt intramuskulii.r 
0,5-1 ccm. Gegen Acne, Furunkulose usw. 

Hersteller: LG.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 3, 5 und 10 Ampullen zu 1 eem. 

Staphylosan, 
ein polyvalentes Vaccin aus Kulturen einer griiEeren Anzahl von Staphylokokkenstammen. 

Hersteller: Saehsisehes Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: In Ampullen zu 1 eem mit 10-500 Millionen Keimen und in 

Flasehen zu 5 eem mit 100 und 500 Millionen Keimen. 

Staphylo - Yatren, 
ein kombiniertes spezifisch-unspezifisches Reizvaccin; polyvalente Suspension von Staphylo
kokken in Yatrenlosung. Anwendung meist intragluteal. Die Behandlung soIl stets mit 
Starke 1 begonnen werden. Man gibt entweder 0,5-2 ccm intraveniis oder 2-5 cem 
intragluteal in Zwischenraumen von 3-4 Tagen. 

Hersteller: Behring-Werke A.G., Marburg a. Lahn. 
Handelsform: OP Karton A mit 3 Ampullen zu 2,5 eem, Starke 1-3, 

Karton B mit 3 Ampullen zu 2,5 eem, Starke 4-6, Karton emit 6 Ampullen 
zu 2,5 eem, Starke 1-6. 

Streptosan, . 
ein polyvalentes Streptokokkenvaccin. Subcutane Einspritzung in steigenden Dosen. 

Hersteller: Saehsiehes Serumwerk, Dresden. 
Handelsform: OP mit 6 Ampullen zu I, 2, 3, 5, 10, 20 Millionen Keimen 

in 1 eem. 

Strepto- Yatren, 
entsprechend dem Staphylo-Yatren hergestellt. Man gibt intravenos aIle 3-4 Tage je nach 
Reaktion 0,5-2 ccm oder intramuskular 2-5 ccm. Man braucht am besten nur Sta.rke 3. 

Hersteller: Behringwerke A.G., Marburg a. Lahn. 

Trichon (BRUCK) . 
ist ein polyvalentes Vaccin aus den Kulturen einer groEeren Anzahl von Trichophyton
stammen. Braunliche Fliissigkeit. Subcutan·· oder intramuskulii.r 0,1---0,2---0,5 ccm des 
Pra.parates je nach Hohe der eintretenden Reaktion aIle 3-4 Tage. Man kann die be
absichtigte Trichondosis unverdiinnt oder mit Wasser verdiinnt einspritzen. 1m letzteren 
FaIle zieht man die gewiinschte Trichonmenge in die Spritze und die entsprephende Menge 
abgekochten Wassers bis zum Gesamtvolumen von 1 ccm nacho In der Regel geniigen 
3 Einspritzungen. Zur intracutanen Einspritzung beginnt man mit 0,2 ccm einer Ver
diinnung 0,2 : 10 und steigt auf 0,1-0,2 ccm unverdiinnt. 

Hersteller: Sehering-Kahlbaum A.G., Berlin. 

Trichophytin (SCHOLTZ), 
eine ahnlich wie das KOOHsche Tuberculin hergestelltes Vaccin, das die liislichen Stoifwechsel
produkte und Leibessubstanzen einer griiEeren Anzahl verschiedener Trichophytonpilze 

36* 
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enthii.lt. Bei der intracutanen Anwendung beginnt man mit einer Verdiinnung 1 : 50, 
(0,25%ige Phenollosung), steigt auf 1 : 30, 1 : 10, 1: 5, und nimmt zum SchluB reines 
Trichophytin. Man spritzt an drei Stellen am Arm je 0,1 ccm oberflachlich in die Haut. 
Bei der cutanen Anwendung scarifiziert man die erkrankte Stelle und bestreicht sie mit 
2-3 Tropfen reinem Trichophytin. Bei der subcutanen Anwendung beginnt man mit 0,05 
bis 0,1 ccm reinem Trichophytin aufgefiillt auf 1 ccm mit steriler Kochsalz16sung. AIle 
4-5 Tage. Hochfieberhafte Reaktionen sind zu vermeiden. Bei der Einspritzung in die 
Vene beginnt man mit 0,03, steigert bis hochstens 0,3 ccm in 1 ccm Kochsalzlosung. 

Zu diagnostischen Zwecken geniigt die cutane Impfung mit einem Tropfchen unver
diinntem Trichophytin. Nach 24 Stunden linsengroBe Rotung oder Papeln. 

Hersteller: I.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 
Handelsform: OP mit 1, 5 und 10 ccm. Gebrauchsfertige Verdiinnungen 

1 : 10, 1 : 20, 1 : 30, 1 : 40, 1 : 50 in Flaschen mit 5 und 10 ccm. 

Trichosykon "KaIle" 
ist hergestellt aus verschiedenen oberflachlich und tief waehsenden Triehophytonstammen. 
Das Praparat wird mogliehst intraeutan und unverdiinnt, am besten mittels einer 0,25 eem
Rekordspritze, in die Haut des Oberarms eingespritzt. Man beginnt mit 0,025 ecm und 
geht steigend urn 0,025 allmahlieh bis auf 0,15, gegebenenfalls aueh 0,2 eem hinauf. 
Die Einspritzungen werden aile 4--5 Tage abweehselnd an beiden Armen ausgefiihrt. Zur 
Durehfiihrung der Behandlung sind 8-12 Einspritzungen erforderlieh. Bisweilen ort
liehe heftige Reaktionen; auch Allgemeinreaktionen, die aber immer ungefahrlich silld, 
lassen sieh manehmal nieht vermeiden. 

Hersteller: Kalle & Co., A.G. Biebrich a. Rh. 
Handelsform: OP mit 1, 5 und 10 ccm. 

Tricho- Yatren 
ist ein hochwertiges, aus stark virulenten tierischen Trichophytonstammen hergestelltes 
Ekto-Endotoxin, welches zum Zweeke der Sterilisation und der V\Tirkungserhohung mit 
Yatrenlosung versetzt ist. Zur Toxindarstellung werden nur aus sehweren Krankheits
bildern geziiehtete Arten verwandt. Das Praparat soIl die Lokaltherapie der Bartfleehte 
unterstiitzen. Man spritzt subeutan in den Herd oder unmittelbar in die Herdnii.he alle 
2-3 Tage 0,5 cem. Bei starkerer Reaktion langere Zwisehenraume. Man nimmt Starke 2 
als Anfangsdosis. 

Hersteller: Behringwerke A.G., Marburg a. Lahn. 
Handelsform: OP mit 6 Ampullen zu 0,5 cem Starke 1-5. 

Anhang. 

Bemerknngen fiber die Herstellnng dermatologischer 
Arzneizn bereitnngen. 

Es gibt eine Anzahl von Arzneizubereitungen, die nur zum Zweeke der Ver
wendung auf der Raut hergestellt werden. Solehe sind: 

1. Puder, 2. Suspensionen, 3. Linimente, 4. Vasolimente, 5. Salben, 6. Pflaster. 
AIle dermatologisehen Zubereitungen, mogen sie aus der Apotheke, mogen 

sie aus der Fabrik stammen, miissen auf das peinliehste lege artis zubereitet 
sein, da vielfaeh die therapeutisehen Erfolge davon abhangen. Der praktisehe 
Dermatologe muB in der Lage sein, die dem Patienten in der Apotheke ausge
handigten Praparate auf ihre Qualitaten hin nachpriifen zu konnen. 

1. Puder. Ihre Herstellung ist eine relativ einfaehe: Die einzelnen Pulver
bestandteile werden innig ill. einem Porzellanmorser verrieben, und soIl noch 
ein iibriges geschehen, so werden sie, was besonders bei der fabrikmaBigen 
Herstellung geschieht, durch ein engmaschiges Sieb gerieben. Verstreicht man 
etwas Puder auf der flachen Hand mit einer Fingerkuppe, so muB die Substanz 
vollig homogen sein, sowohl was Farbe als auch Kirnung betri£ft. 

2. Suspensionen finden vielfach Verwendung in der Dermatologie. Es soIl 
hier an das KUMMERFELDsche Waschwasser und besonders an die Trocken-
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pinselungen oder Schilttelmixturen erinnert werden. Obgleich die Herstellung 
eine verha.ltnismiWig einfache ist, wird doch mitunter gegen die Grundregeln 
der Zubereitung verstoBen. Es kommt vor, daB im Getriebe einer Apotheke, 
um Zeit zu sparen, zuniichst die fliissigen Bestandteile in das GefiiB, das der 
Kranke erhalten solI, hineingewogen werden . . Die pulverigen Bestandteile 
werden abgewogen, einfach in das GefiiB hineingeschiittet und das Ganze dann 
kriiftig durchgeschuttelt. Eine auf diesem Wege hergestellte Trockenpinselung 
erkennt man sofort an den festen Partikelchen, die beim dunnen Ausstreichen 
auf die Hand als Rauhigkeiten sich bemerkbar machen. Eine solche Zu
bereitung ist zuruckzuweisen. 

FachgemiiB wird eine solche Suspension hergestellt, indem zuniichst die 
pulverigen Bestandteile in einen tiefen Porzellanmorser, in einen sogenannten 
Pulvermorser (s. Abb. lOa) eingewogen und mittels eines Pistills (s. Abb. lOb) 
innig miteinander vermischt werden. Die notwendigen Flussigkeiten (Glycerin, 
Wasser, Spiritus usw.) werden nun immer in kleinen Portionen dem Pulver 
zugesetzt und mit ihm allmiihlich verrieben. Auf diese Weise erhiilt man 
Suspensionen, deren unlosliche Bestandteile sich vollig gleichmiiBig beim Auf
schutteln in der Fliissigkeit verteilen. 

Suspensionen, die verhiiltnismiiBig wenig fes·te Bestandteile enthalten, wie 
z. B. das KUMMERFELDsche Waschwasser, diirfen in enghalsigen Flaschen 
abgegeben werden, da sie aufgeschiittelt mit einem 
Schwiimmchen oder Liippchen aufgetragen werden 
konnen. Trockenpinselungen dagegen sind nur in 
Flaschen mit weitem Halse abzugeben, da diese ihrer 
Dickfliissigkeit wegen mit Hilfe eines Pinsels auf
gestrichen werden. Niemals diirfen Trockenpinselungen 
in Salbenkruken und schon gar nicht in solche aus 
Pappe getan werden, da sie hierin bald eintrocknen. 

3. Linimente stehen beziiglich ihrer Konsistenz 
zwischen fliissigen Olen und Salben. Es sind moglichst 
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1 .. Abb.10. 
g eichmiiBige Mischungen (Emulsionen) von fetten Olen a Pulvermorser, b Pistill. 

oder Balsamen mit alkalischen oder seifenhaltigen 
Fliissigkeiten. Sie werden gewohnlich hergestellt durch ZusammengieBen zweier 
fliissiger Bestandteile, die an sich miteinander nicht mischbar sind, bei denen 
aber durch Schutteln Emulsionsbildung eintritt. Linimente stellt man z. B. her 
aus Leinol und Kalkwasser. Das Emulgierungsmittel ist die Kalkseife, die sich 
aus dem Kalkwasser mit den in dem 01 enthaltenen freien Fettsiiuren bildet. 
Um eine gute Emulgierung zu erhalten, miissen die betreffenden Ole freie 
Fettsiiuren enthalten. 1st dieses nicht der Fall, wie z. B. bei hochraffinierten 
Speiseolen, so muB eine Spur Olein zugesetzt werden, um den gewiinschten 
Erfolg zu erzielen. Gute Linimellte durfen sich auch bei liingerem Stehen 
nicht in zwei Schichten trennen. ' 

Von den Linimenten, in die sich eine ganze Anzahl fiir die Dermatologie 
wichtige Arzneimittel hineinbringen liiBt, wird vielleicht noch zu wenig Ge
brauch gemacht. Sie stellen eine recht bequeme Anwendungsform zur Be
handlung von Hautkrankheiten dar. RAPP hat eine besondere Votschrift zur 
Herstellung von dermatologischen Linimenten ausgearbeitet. Diese lautet: 
~s Grundmasse dient eine Zubereitung von 20 Teilen 01, 5 Teilen gereinigter 
Olsiiure und 2 Teilen Liquor Kalii carbonici. Diese Grundmasse wird mit 
23 Teilen 01 gemischt und dann mit 50 Teilen Kalkwasser kriiftig geschuttelt. 
Vor dem 1\'lischen wird je nachdem, im 01 oder im Kalkwasser, der gewahlte 
Arzneistoff gelOst oder suspendiert. Als in at lOsliche bzw. zerteilbare Arznei
stoffe kommen in Frage: Anthrasol, Campher, Epicarin, Jothion, Menthol, 
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Naphthol, Mitigal, Naphthalin, Thymol, Pix liquida, Oleum Rusci, Oleum 
cadinum, Styrax, Perubalsam, Chrysarobin, Lenigallol. Als in Wasser lOsliche 
oder zerteilbare Arzneistoffe sind zu nennen: Ichthyol, Kalium jodatum, Borax, 
Chloramin, Pyrogallol, Resorcin, Liquor Carbonis detergens, Formalin, Chinosol, 
Sagrotan, Trypaflavin, Liquor Plumbi subacetici, Solutio Vleminckx, Lenicet, 
Anaesthesin. 

Es soll noch bemerkt werden, daB fur diese Linimentzubereitungen stets 
ein 01 zu verwenden ist, das mit Benzoeharz haltbar gemacht ist. 

Abb. 11. Saibenspatel. 

4. Vasolimente sind flussige Mischungen von 
auBerlich anzuwendenden Arzneimitteln, als 
deren Trager eine klare Mischung von Paraffinol, 
Alkohol und Olsaureseife (meist Ammoniakseife) 
dient. Die etwas komplizierten Gemenge sollen 
den Vorteil einer sehr guten Resorbierbarkeit 
haben. Die Herstellung an sich ist eine sehr 
einfache und geschieht durch Mischen und 
Schutteln, jedoch ist die Gute des erzielten 
Produktes nicht immer eine gleichmaBige, da 
die diesbezuglichen Vorschriften voneinander 
abweichen und nicht gleichwertig sind. Es 
scheint nach RAPP von Wichtigkeit zu sein, daB 
nur ganz reine Olsauren und ein vorschrifts
maBiger Liquor von 10% Ammoniakgehalt be
nutzt werden. 

a aus Metall, b aus Horn, c aus Holz. 5. Salben sind Mischungen von Salben
korpern mit den verschiedensten Medikamenten, 

die fest oder flussig sein konnen. Von den festen, pulverformigen Zusatzen 
kann man solche unterscheiden, die vermoge ihrer chemischen Eigenschaften 
arzneiliche Wirkungen auslOsen Bollen, wie Schweiel, Dermatol usw. und 
solche, die rein physikalische Wirkungen (mechanischer Schutz, Wasser
verdunstung) erzielen sollen. Zur Herstellung der letztgenannten Salben nimmt 
man meistens indifferentePulverzusatze, wie Zinkoxyd, Talkum, Amylum usw., 
fugt sie in groBerer Menge der Salbengrundlage zu und bezeichnet dann 
das Produkt als "Paste". Salben, die man durch Zugabe von Wachs, Walrat 
oder anderen harten, fettartigen Substanzen herstellt, nennt man "Cerate". 

Abb. 12. Elostlschcr Snlbenspntcl nu ){ roll. 

Diese Cerate werden heutzutage vielfach mit hartem Paraffin hergestellt. 
Den Cera ten zuzurechnen sind die sogenannten Pomaden. 

Salben werden entweder durch bloBes Zusammenmischen der Bestandteile 
im Salbenmorser oder nach vorhergehendem Schmelzen der Salbengrundlagen 
bereitet. Salbenrn6rser sind tiefe, dickwandige, innen etwas aufgerauhte Por
zellanschalen, zu denen noch eine Reibekeule aus Porzellan gehort, das PistiU. 
Sie sind den in Abb. 10 wiedergegebenen Pulvermorsern ahnlich, nur haben 
sie keinen AusguB. Zur Salbenherstellung gebraucht man weiter verschieden
artige Spatel, d. h. Stabe mit schaufelartigen Abplattungen an den Enden, 
aus Eisen, Holz oder Horn zum LoslOsen der Salben von den Wandungen 
des Morsers und des Pistills (s. Abb. II). Es gibt auch Salbenspatel aus 
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federndem Metall, die sich besser den Wolbungen des Salbenmofilers an
passen (s. Abb. 12). Bei Herstellung von Hollensteinsalben werden nur Horn
oder Holzspatel verwendet. Urn nach Fertigstellung einer Salbe die letzten 
Reste aus dem Morser zu entfernen, nimmt man Kartenblatter, die keil
formig mit konvexer Basis zugeschnitten werden. 

Urn eine moglichst feine Verteilung eines Medikamentes in einer Salbe zu 
erziele;n, lost man es, wenn irgend an
gangig, in ~inem geeigneten Losungsmittel. 
So lost man z. B. bei Herstellung einer 
Resorcinsalbe das Resorcin in einigen 
Tropfen Ather oder Wasser, HoUenstein 
in Wasser, Salicylsaure und Campher in 
etwas Ather usw. 

Bei Einverleibung von unli:islichen 
festen Korpern in Salbengrundlagen, wie 
z. B. von Sehwefel, ist das Pulver zu
nachst mit ganz wenig Salbengrundlage, 
oder falls diese zu hart ist, mit etwas 
Oleum Olivarum oder Paraffinum liquidum 

_\ blJ . 1:1. 

'I ' 

1,1 

. "Uform Wr . ·u lbClls iirtc. 

anzureiben. Es ist dabei so lange zu reiben, bis aueh nicht mehr das geringste 
Pulverkornchen zu sehen oder mit der Fingerspitze zu fiihlen ist. In der 
gleiehen Weise muB auch bei der Herstellung von Pasten vorgegangen werden. 
Will man eine Salbe oder Paste 
priifen, ob sie sachgemaB hergestellt 
ist, so streicht man sich etwas 
auf den Handriieken, verteilt es in 
moglichst diinner Schieht, wobei 
niemals Kornehen fiihl- oder siehtbar 
werden diirfen. Aueh die Farbung 
muB vollig gleiehmaBig sein. Fiir 
die Behandlung von Hautkrank
heiten, besonders soleher empfind
licher Natur, ist es von auBerordent
lieher Wiehtigkeit, daB Salben ohne 
irgendwelcheKornehenbildungen ver
wendet werden, da sonst leieht 
Reizungen auftreten konnen. 

Es ist teehniseh oft nieht leieht 
Salben, besonders in kleinen Quanti
taten, in der oben gewiinsehten 
Weise einwandfrei herzustellen. Es 
liefert die Industrie daher teehnisch 
vollkommene, aufmasehinellem Wege 
h ergestellte, konzentrierte Verrei-

Abb.14. 
Salbenmisch - und ·reibmaschine fiir Kraftbetrleb. 

bung en del' versehiedensten Medikamente mit einer indifferenten Salbengrund
lage, die dann in den Apotheken nul' entsprechend verdiinnt zu werden brauehen. 

Sollen Salben aus Wachs, Walrat, hartem Paraffin mit weichen Fetten 
oder Olen hergestellt werden, so schmilzt man die Grundstoffe zusammen, 
laBt sie ohne Riihren fast vollig erkalten und verreibt die Masse dann in 
einem groBen Morser. 

Sollen einer Salbengrundlage wasserige Fhissigkeiten zugesetzt werden, 
wie z. B. Wasser, essigsaure Tonerde UilW., so verreibt man zunachst die Salben
grundlage im Morsel' und setzt dann die Fliissigkeit in kleinen Anteilen zu, 
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wobei stets so lange gerieben wird, bi,; die betreffende Menge aufgenommen 
ist. Es ist selbstvcrstandlich, daB hierzu nur die als wasseraufnehmend be

kannten Salbengrundlagen, wie Lano· 
lin, Eucerin usw. verwendet werden. 
Man bezeichnet diese Salben allgemein 
als "K iihlsalben ". 

Eine nicht sehr gebrauchliche Ver
ordnungsform von Salben sind die 
sogenannten Salbenstifte (s. S. 449). 
Diese sind sehr harte, mit Hilfe 
von Wachs oder festem Paraffin her
gestellte Salben, die in bestimmte 
GuBformen (s. Abb. 13) gegossen 
werden. Mit diesen Salbenstiften 
werden die zu behandelnden Haut
stellen eingerieben. 

Fur die Tropen mussen Salben 
im allgemeinen mit einer festeren 
Salbengrundlage hergestellt werden. 
Das Arzneibuch gestattet daher, daB 
in den Salben der Schiffsapotheken 
das Schweineschmalz, das 01 oder das 
Vaselin bis zu einem Drittel ihres 
Gewichtes durch gelbes Wachs, weiBes 
Wachs oder Ceresin ersetzt wird. 

Salben werden abgegeben in Por
zellankruken mit Papp- oder Celluloid
deckel oder in fettdicht gemachten 
Pappdosen. Auch die Abgabe in 

Abb. 15. Salbenmiihle. (Sa lbenreibmaschine. ) Tuben kommt manchmal in Frage. 

Abb. 10. Drclwab.enrclhmru;cblnc. 

Bis jetzt ist nur von der Herstellung kleinerer Mengen von Salbcn ge
sprochen worden. Sollen groBere Mengen hergestellt werden, so braucht 
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man gewisse technische Hilfsmittel, um einwandfreie Produkte zu bekommen. 
Es muB die maschinelle Verarbeitung herangezogen werden . 

• \bb. ) 7. TubenCUllmascblnc. 

Eine Maschine, der das Prinzip des Salbenmorsers zugrunde liegt, zeigt 
Abb. 14. Ein groBer Salbenmorser, der mehrere Kilo Salhen zu fassen 
vermag, befindet sich auf einer 
rotierenden Platte. In dem Morser 
wird ein Pistill ebenfalls in 
kreisende Bewegung gesetzt. Diese 
Maschinen, die durch Motore in 
Bewegung gesetzt werden, mischen 
und verreiben das Salbenprodukt 
aber nicht in einem solchen MaBe, 
daB an sich ein V orzug vor 
der Handarbeit besteht. Dieser 
iiberlegen wird erst die Salben
herstellung bei Benutzung soge
nannter "Salbenreibmaschinen" 
(Salbenmiihle). Mit solchen Ma· 
schinen kann man Salhen von 
vollendeter GleichmiiBigkeit her
stellen, und mit ihnen werden auch 
die oben schon erwahnten konzen
trierten Anreibungen, z. B. von 
Resorcinum, Acidum salicylicum, 
Zincum oxydatum, Bismutum sub
nitricum, Bismutum subgallicum, 
Sulfur praecipitatum , Hydrar
gyrum praecipitatum album usw., 
hergestellt. 

Eine Salbenreibmaschine zeigt 
Abb. 15. Bei ihr ist das Prin- Abb.18. Tubenfilllmaschine. 

zip der Getreidemiihlen ange-
wendet. Die Miihlsteine sind aus Hartporzellan hergestellt. 

Durch Kammradantrieb wird die untere Scheibe in Umdrehung versetzt. Durch eine 
besondere Stellvorrichtung kann die untere Scheibe an die obere angenahert oder von ihr 
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entfernt werden. In dem iiber den Mahlscheiben befindlichen Fiillzylinder liegt ein fest 
eingepreBter Kolben. Zur Fiillung wird er durch das an seiner Fiihrungsspindel oben sitz-ende 
Handrad zunii.chst ganz herausgeschraubt, und er lii.Bt sich dann an der Traverse, an der er 
befestigt ist, seitlich herausschieben. Nach der Fiillung wird der Kolben wieder eingesetzt 
und befestigt. Dann wird er durch Drehung an dem Handrade soweit in den Zylinder hinein
gefiihrt, daB er auf die darin befindliche Salbenmasse einen gewissen Druck ausiibt. Die 
Maschine wird nun in Bewegung gesetzt; das weitere Spannen des Kolbens fiihrt die Maschine 
selbsttii.tig aus. 

Bei einem anderen Maschinentyp (s. Abb. 16) sind drei Walzen aus Granit 
nebeneinandergelagert: 

Zwei haben gleichen Durchmesser und gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit, sie laufen 
gegeneinander. Das Mahlgut wird durch einen Fi.illtrichter zwischen sie gebracht. Die 
dritte Walze hat meistens einen anderen Durchmesser und stets eine andere Umdrehungs
geschwindigkeit, wodurch erreicht wird, daB das Mahlgut, das sich auf der zweiten 
Walze befindet, auf die dritte iibergeht, von der es durch ein Abstreichmesser ab
gehoben wird. 

Mit beiden zuletzt angefUhrten Maschinen liiBt sich eine Homogenisierung 
erreichen, aber nicht bei einmaligem Durchlauf. Man verfiihrt daher praktisch 

Abb. HI. l 'ubcnqllctscb r. 

.'\hh. 20. Tllh nz ng . 

II 

I 

bb. 11. ']'11)) n. ·bllc Bnlll'" '·Ot. 
I c""tc StCIlIlI1g', It •. ",cit e ' l clllll1g'ticr 

1'lIbe belm 'chlle llc lI, 111 II b I. 

so, daB man sich auf der Reibmaschine hochkonzentrierte Verreibungen her
stellt, die dann in der Mischmaschine mit dem Rest der Salbenmassen ge
mischt werden. 

FabrikmiiBig hergestellte Salben werden haufig in Tuben in den Handel 
gebracht. Tuben sollen eigentlich immer aus Ziml sein. Fur einzelne 
Produkte werden auch die billigeren verzinnten Bleituben verwcndet. Sie 
sind aber nur geeignet fUr Salben, die aus reinen Fetten bestehen. Sobald 
die Salben Wasser oder Metallsalze enthalten, vermeidet man am besten 
Bleituben. 

Zum Fullen von Tuben werden sogenannte Tubenfullmaschinen verwendet 
(s. Abb. 17 u. 18): 

Beide Maschinen bestehen aus einem Zylinder, in dem sich ein Kolben bewegt. An 
einem Ende des Zylinders befindet sich ein sogenanntes F iillrohr, iiber das die zu fiillende 
Tube geschoben wird. Durch den Druck des Kolbens wird die Fiillmasse in die Tube 
gepreBt. AuBer diesen auf Handbetrieb eingestellten Maschinen gibt es solche mit Kraft
betTieb, die mit jedem Kolbenhub eine bestimmte genau dosierte Salbenmenge in die Tube 
ent.!eeren. 
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Die gefUllten Tuben miissen dann luftdicht verschlossen werden. 
Zunii.chst bedient man sieh eines Ausquetsehers (s. Abb. 19), dureh welehen del' hintere 

Teil der Tube von del' Salbe befreit und dureh Zusammendriieken fiir den VersehluB vor
bereitet wird. Del' eigentliehe VersehluB kann mit einer einfaehen Tubenzange (s. Abb. 20) 
erfolgen, mit welcher das breitgedriickte Ende mehrmals umgelegt und festgedriickt wird. 
Man kann auch sogenannte TubenschlieBapparate (s. Abb. 21) benutzen, bei denen durch 
zweimaligen Druck, del' t eils selbsttatig, teils von Hand mittels eines Hebels bewirkt wird, 
das Ende del' Tube umgelegt und dadurch del' VerschluB erzielt wird. 

Eine automatische Tubenschlie13maschine fiir Kraftbetrieb zeigt Abb. 22. 
Diese Maschine besteht aus einem drehbaren Tisch, auf dem auswechselbare Kranze 

mit je 16 Tubeneinsatzen (Patronen) fiir verschiedene TubengroBen befestigt werden. Del' 
Tisch mit den Tubenkl'anzen ist in del' Hohe verstcllbar. Die Maschine wird dul'ch einen 
Elektromotor angetl'ieben und bei je zwei Umdl'ehungen des Rades wird eine Tuhe zusammen
gedriickt und mit doppeltem Falz geschlossen. Nach Hel'stelJung des zweiten Falzes dreht 
sich del' Tisch mit den Tuben um 1/16 Umdrehung selbsttatig weiter und bringt die nachste 
zu schlieBende Tube in den Bereich del' SchlieBzange. Es ist nur notig, die gefiillten Tuben 
in die Einsatze zu stecken und die geschlossenen Tuben wegzunehmen. 

Abb.22. Automatische TubenschlieLlmaschine fur Kraftbetrieb. 

6. Pilaster. Beziig1ich der chemischen Beschaffenheit der Pflaster und ihrer 
besonderen Eigenschaften ist das Erforderliche auf S. 458 gesagt. Es soll 
hier die Rerstellung von Pflastern im Apotheken- und Fabrikationsbetrieb 
nebst den dazugehorigen Rilfsmitteln und die Grundsatze der Rerstellung 
kurz geschildert werden. 

Die zur Rerstellung von P£lastern dienenden Rohstoffe miissen von einwand
freier Bescha£fenheit sein. Die Verwendung von minderwertigen Rohstoffen, 
z. B. von ranzigen Fetten, kann beiDi Gebrauch sehr unangenehme Neben
wirkungen auf der Raut hervorrufen. 

Bei der Pflasterherstellung werden die schwerer schmelzbaren Bestandteile 
meistens fur sich geschmolzen, dann die leichter llchmelzbaren hinzugesetzt 
und der halberkalteten Masse die gut getrockneten, pulverformigen, sowie die 
£liichtigen Stoffe und andere Zusatze durch Riihren beigemischt. Das Riihren 
wird immer solange fortgesetzt, bis die Masse so dick geworden, daB die einzelnen 
Bestandteile sich nicht wieder voneinander trennen k6nnen. Extrakte werden 
vorher mit Terpentin und einem Tropfen Wasser oder verdiinntem Weingeist 
gemischt, ebenso Gummiharze. Campher wird in 01 ge16gt oder anfs feinste 
damit angerieben. 
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Das Zusammenschmelzen der Pflastermasse geschieht im Dampfbade. Nur 
bei hoherer Temperatur schmelzende Harze werden vorher auf freiem Feuer 
vorsichtig unter stetem Riihren geschmolzen. Schwer schmelzbare Harze, wie 
Benzoe, Myrrha, Mastix, werden der Pflastermasse in feingepulvertem Zustande 
beigemischt, desgleichen Seife und Pflanzenpulver. 

Pflaster kommen in Tafeln, Stangen oder auf Stoff gestrichen in den Handel. 
Die letztere Form ist jetzt wohl die gebrauchlichste. Pflaster in Tafeln und 
Stang en finden aber auch noch heute, besonders bei der landlichen Bevolke
rung, Verwendung. Diese Pflaster werden mit einer erwarmten Messerklinge 
auf Leinwand oder andere Stoffe ausgestrichen. 

Das Formen der Pflaster in Stangen geschieht auf mit Wasser oder 01 
benetzten Pflasterbrettern mit benetzten Handen und einem zum Glatten der 
einzelnen Stangen dienenden Rollbrett. In den GroBbetrieben werden die 
Stangen mit "Pflasterpressen" hergestellt. 

Zum AusgieBen der Pflaster in Tafeln dienen besondere Blechformen oder 
Papierkasten. Die Blechformen werden vorher mit Seifenspiritus ausgestrichen, 

Abb. 23. I rlastcrslrci hmo. chin!'. 
(Zoblcn rklnl'Ilng 1m Tcxt.) 

die Papierformen je nach Art 
des auszugieBenden Pflasters 
mit Glycerinsalbe, weicher Seife, 
Talg oder Ol. 

Das Streichen eines Pflasters 
in der Apotheke mit der Hand 
unter Zuhilfenahme besonderer 
Pflasterrahmen kommt wohl 
kaum noch vor. Die meisten 
Pflaster werden mit besonderen 
Vorrichtungen gestrichen oder 
im gestrichenen Zustande aus 
Fabriken bezogen und vorratig 
gehalten. Die Dicke der Pflaster
schicht ist durch das Arznei
buch auf etwa 1 mm festgesetzt. 
Als Unterlage fur die Pflaster

masse dient in der Regel Schirting, seltener Segeltuch, Leder, Cambric oder 
Seide. AIle diese Stoffe sind vor dem Bestreichen frisch und glatt zu bugeln, 
wenn sie nicht schon in geglattetem Zustande, meist aufgerollt, in Arbeit 
genommen werden. 

Die einfachste Pflasterstreichmaschine besteht aus einem eisernen Lineal, 
das hochkantig an einem Tisch festgeschraubt wird. Unter diesem Lineal zieht 
man in gleichmaBiger, glatter Spannung den Schirting hindurch, wahrend hinter 
dem Lineal die Pflastermasse gleichmaBig aufgegossen wird; was dabei auf den 
Seiten abflieBt, wird in einer untergestellten Wasserwanne aufgefangen. 

Eine Pflasterstreichmaschine von etwas komplizierter Gestaltung zeigt 
Abb.23: 

1 ist der Kasten, der die streichfertige Pflastermasse enthalt. Sie tritt durch einen 
Spalt heraus und ergieEt sich gleichmaEig auf den unter dem Spalt durchgezogenen 
Schirting. 2 sind verschiebbare Metallplatten, um die Breite des "Striches" zu fixieren. 
Durch die Schrauben 3 wird die Pflasterschicht, die Dicke des Striches, eingestellt. Zu 
feineren Einstellungen dienen die mit 4 bezeichneten Metallplattchen von 0,8-1,1 mm 
Starke, die unter die Kastenwand geschoben werden. 5 bezeichnet einen vierkantigen, dreh
baren, mit Handgriff versehenen Eisenstab zum Aufwickeln und Abwickeln des Schirtings. 
Bevor der Stoff unter den Spalt des Kastens geleitet wird, muE er um den in der Abbildung 
mit 6 bezeichneten runden Eisenstab herumgehen, um beim Vorziehen wagerecht und 
faltenlos zu bleiben. 
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Zum Streichen von Pflaster und Salbenmull findet ferner die in Abb. 24 
gezeigte Maschine Verwendung. 

Auf einer GuBeisenplatte sind zu beiden Seiten Stander angebracht, zwischen welchen 
genau gearbeitete Lineale gezogen sind. Am vorderen Stander ist ein mit feinen Lochern 
versehenes Messingrohr befestigt zum Erwarmen des vorderen Lineals mittels Gas oder 
Benzin. Am hinteren Teil befindet sich ein Wickelapparat zum Aufwickeln UIJ,d Abrollen
lassen des Stoffstreifens. ZUIJ,achst wird der Stoff an dem einen Ende mittels einer Blech
klemme an der vierkantigen Welle befestigt und straff auf die Welle aufgewickelt. Dann 
fiihrt man das vordere Ende des Stoffes unter die runde untere Welle und unter beiden 
Linealen hindurch iiber das vorn angebrachte Streichblech und befestigt es in der bei
gegebenen Holzklammer. J etzt werden beide Lineale genau eingestellt, indem rechts 
und links unter dieselben so viel Kartonpapierstreifen eingeschoben werden, wie die 
gewiinschte Starke des Pflasteraufstriches erfordert. Nun werden die Lineale festgelegt. 
Die durchgeseihte Pflastermasse wird jetzt aufgegossen UIJ,d der Stoff einfach unter den 
Linealen hindurchgezogen. Zwei beigegebene eiserne Schieber miissen rechts und links 

Abb.24. Maschine ZUlU Streichen von Pflaster und Salbenmnll. 

zwischen die Lineale eingeschoben werden, weil sonst die Pflastermasse durch die 
Bohrungen abflieBen wiirde. Beim Streichen von Salbenmull beseitigt man diese Schieber 
und fiihrt die beigegebenen Eisenstabchen in die Bohrungen ein. Der Stoff wird dann 
iiber das hintere Lineal und unter das untere Stabchen, iiber das obere Stabchen hinweg 
und zwischen beide vordere Lineale hindurchgefiihrt, wodurch ein Streichen von beiden 
Seiten des Stoffes erfolgt. 

Fertige Pflaster in Stangen oder Tafeln ml1ssen in Wachspapier gewickelt, 
kl1hl, trocken und vor Licht geschl1tzt aufbewahrt werden. Gestrichene Pflaster 
werden aufgerollt, und um spateres Zusammenkleben zu verhindern, . kann 
man Harzpflaster usw. vorher mit Talkum abreiben oder dl1nnes Ceresin
papier dazwischen rollen. Die einzelnen Rollen werden aufrechtstehend kiihl 
und vor Luft und Staub geschl1tzt aufbewahrt. Harzhaltige Pflaster, die 
leicht Neigung haben zum Absplittern, werden in gleicher Weise bei Zimmer
temperatur gehalten. 

-ober die Herstellung von Kautschukpflaster nach dem Arzneibuch 
siehe S. 460. 

Kautschukpflaster sind vor Licht und Luft geschl1tzt kUhl aufzubewahren, 
da durch die Einwirkung der beiden genannten Faktoren die Kautschukpflaster 
leicht schmierig werden. 
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Nachwort. 
Bei einel' systematisehen Dal'stellung del' zul' Behandlung von Hautkl'ank

heiten verwendeten Al'zneimittel bietet eine iibersiehtliehe Anol'dnung des 
Stoffes gewisse Sehwiel'igkeiten, besonders bei Mitteln rein chemise her Natur. 
Es hestand die Mogliehkeit del' Materie eine alphabetisehe, also eine mehl' 
auf Zuf~illigkeiten sieh stutzende Anordnung zu geben, odeI' sic in ein System 
zu bl'ingen, wie es in del' wissensehaftliehen Chemie ublieh ist. Ieh habe mieh 
fur die letztere Mogliehkeit entsehlossen und die Einteilung eingehalten, wie 
sie in THOMS, Grundziige der pharmaze'utischen und medizinischen Chemie geubt 
ist. So bleibt bei del' vorliegenden Zusammenstellung, die aueh mehr als Naeh
sehlagewerk fUr einzelne Fragen gedaeht ist, del' organisehe Zusammenhang 
del' einzelnen Arzneimittel im groBen gewahrt und befriedigt vielleieht aueh 
bessel' etwa vorhandenes Interesse fUr Entstehung, Entwieklung und Zusammen
hang del' einzelnen Arzneimittel. 

Streng konnte ieh mieh jedoeh nieht an die Einteilung des gewahlten Vor
bildes halten. Ware ieh dem Vorbild, das mehl' theoretisehen Forderungen 
entspreehend aufgebaut ist, eng gefolgt, so hatte ieh praktiseh und thera
peutiseh zusammengehorende Dinge auseinanderreiBen mussen. Dies kam 
besondel's in Frage hei Arzneimitteln, die aus versehiedenen wirksamen Kom
ponenten bestehen. Ieh habe mieh dann bemuht, die Einordnung so zu treffen, 
daB del' Bestandteil, del' mil' in del' pharmakologisehen Wirkung del' aus
sehlaggebendere zu sein sehien, uber den endgiHtigen Platz in del' stoffliehen 
Anordnung entsehied. Es entstand so eine Reihenfolge del' Dinge, die nieht 
frei yom subjektiven Ermessen ist, abel' sehlieBlieh paBt sieh ja kein System 
glatt den gegebenen Verhaltnissen an. 

Drogen wurden, entspreehend ihren hauptsaehliehsten wirksamen ehemisehen 
Prinzipien, in das System eingeordnet. Einfaeher war die Zusammenstellung 
del' Organpraparate, Sera und Impfstoffe. Hier reichten gewisse sieh natfulieh 
ergebende Gruppierungen aus. 

Bei del' DarsteHung del' einzelnen Arzneimittel wurde del' Hauptwert auf 
Herkommen, ehemisehe Zusammensetzung odel' sonstige Besehaffenheit, Her
steHung, Eigensehaften, Verarbeitung, Verordnungs- und Handelsform gelegt, 
es wurde also besonders ihre Fharmazie besehrieben. Kurzer und nul' hin
weisend muBte pharmakologisehe Wirkung und Nebenwirkung gefaBt werden. 
AusfUhrliehe Erorterungen naeh diesel' Riehtung finden sieh ja in den pharma
kologisehen und klinisehen Teilen dieses Handbuehes. 

Es erwuehs hierbei die Aufgabe aus del' Wissensehaft und Kunst del' Phar
mazie nul' so viel zu bringen, als fUr Verstandnis und Zweek notwendig sehien; 
andererseits war abel' die Darstellung uber die eigentliehen Grenzen del' 
Pharmazie hinaus in bezug auf die medizinisehen Belange zu erweitern, um 
mit diesen in Zusammenhang zu kommen und zu bleiben. 

Del' Text ist mit einer Anzahl von Rezepten durehsetzt. Es ist 'Vert darauf 
gelegt, die ldassisehen Rezeptformeln del' alteren und jungel'en Meister del' 
Heilkunde fiir Hautkrankheiten, wie HEBRA, KAPOSI, NEISSER, .JADASSOHN, 
LASSAR, UNNA, HERXHEIMER, ARNING, SOHAFFER U. a. wiederzugeben und 
dann die Vorsehriften, die in die praktisehe Pharmazie und ihre Literatur 
gewissermaBen als Standardvorsehriften eingegangen sind, wozu ja aueh ge
wisse Magistralformeln gehoren. 

DaB von dem groBen Heel' del' Arzneimittel, die fur dermatologisehe Zweeke 
bestimmt sind, und von denen manehe ein verborgenes Dasein fUhren oder nul' 
eine eng begrenzte lokale Bedeutung haben, dieses oder jenes vielleieht nieht 
aufgenommen ist, liegt in del' Natur del' Saehe. Dargestellt sind aueh einige 
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Arzneimittel, die nicht mehr im Handel sind. Es sind nicht immer die schlech
testen und uninteressantesten Praparate, die manchmal aus rein auBeren 
Grunden den Arzneimittelmarkt raumen mussen. Die Erwahnung einzelner 
dieser Mittel erschien aber doch wichtig, da sie haufig auf beachtenswerte 
'Vege des Aufhaus, der Zusammensetzung und der Wirkung hinweisen. 

Bei den Handelsformen sind nur diejenigen hesonders erwahnt, die gebrauchs
fertige Produkte darstellen, wie Tablottcn, Ampullen, Tubenpraparate usw. 
Die Bezeichnung OP im Text bedeutet immer Originalpackung. 

Zum SchluB mochte ich dem Apotheker Herrn RICHARD RUDOLPHSON, 
Vorstand der Apotheke des Krankenhauses Lankwitz, fur wertvolle textliche 
Ratschliige und fliT Hilfe bei der Durchsicht der Korrekturen verbindlichst 
danken. 
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Nachtrag. 
Anastheform, j od phenols ulfosa ure· p-Amino benzoesa urea thy lester_ 
Wirkung und Anwendung: Anasthesierend, antibakteriell, antipruriginos, 

5-1O-200f0ige Salbe. 
Hersteller: Dr. E. Ritsert, Frankfurt a. M. 

Balnochlorina, 
desinfiziercnder und desodorierender Badezusatz bei Hyperidrosis, Furunkulose u. dgl. 
Rosagefarbtes und parftimiertes Chloramin. 

Anwendung: Inhalt eines Rohrchens auf ein Sitzbad zu etwa 20 Liter 
od.er auch auf ein Vollbad. 

Hersteller: Chemisehe Fabrik von Heyden A.G., Dresden-Radebeul. 
Handelsform: OP mit 3 Rohrehen zu 10 g. 

Detoxin (zu S. 432), 
ein hochwirksames Keratinat aus tierischen Deckepithelien, das die wichtigen Amino
sauren, Tyrosin, Tryptophan, Phenylalanin und reaktionsfahigen Schwefel in Form von 
Cystin enthalt. Es soli stark antitoxische Wirkung haben und auch das nattirliche Heil
vermogen des Organismus steigern. 

Anwendung: Bei infektiosen und allergischen Hautkrankheiten, Ekzemen, 
UnterschenkelgeschwUren, Verbrennungen, Rontgenverbrennungen usw.; sub
cutan, intramuskular, intravenos, innerlich und auBerlich. 

Hersteller: Johann A. Wiilfing, Berlin SW 48. 
Handelsform: Ampullen mit 2 und- 5 cern einer lO0f0igen Losung (jeden 

2. Tag 2-5 cern). OP mit Tafeln (3mal tagl. 1 Tafel) und OP mit SaIbe. 

Ochrosil-Praparate 
enthalten einen fluoreszierenden Extrakt aus mehreren QJ:llorophyll- und kieselsaurereichen 
Krautern. Die Praparate werden als chemotherapeutische Lichtfilter bei Lichtbestrah
lungen benutzt, aber auch zur Behandlung ohne Bestrahlungen. 

Ochrosil-Rotsalbe enthalt Scharlachrot; bei akuten trockenen oder wenig nassenden 
Ekzemen. 

Ochrosil-Blausalbe enthalt Methylenblau; bei chronischen Ekzemen, bei stark jucken
den und bei infektiosen Hautleiden. Ulcus cruris. 

Ochrosil-Chrysarobinpraparate (zu S. 537), 
bestehen aus nach einem besonderen Verfahren in 01 gel6stem Chrysarobin mit Ochrosil
extrakt. 

Wirkung und Anwendung: Wie Chrysarobin; sollen reizloser wirken als 
das Chrysarobin. 

Handelsform: Oehrosil-Chrysarobinol forte und mite und Ochrosil-Chrysa
ro binzinkpaste. 

Hersteller: Chemische Fabrik "Bavaria" Wiirzburg 1. 

Prolan, 
ein aus dem Urin von Schwangeren hergestelltes Hypophysenvorderlappenhormon. 1st 
bei Psoriasis verwendet worden (F. W ALINSKI). Beginn der Behandlung mit 50 Einheiten 
und allmahlich steigern auf 60, 80 und 100 Einheiten. 

Hersteller: 1.G.-Farbenindustrie A.G., Leverkusen a. Rh. 

Staphylo-Immunoid (naeh C. NEUBERG und A. v. WASSERMANN), 
ein peroraler 1mpfstoff zur Behandlung und Prophylaxe von Furunkulose und anderen 
Staphylomykosen. 

Hersteller: Labopharma, Berlin-Charlottenburg 5/7. 
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Stapbylo- Strepto-Miscb-Immunoid, 
ein peroraler Impfstoff bei Furunkulose, bei der Mischinfektion mit Streptokokken vor
liegt, und bei anderen Staphylo-Strepto-Mischinfektionen. 

Hersteller: Labopharma, Berlin-Charlottenburg 5/7. 

Urandil, 
eine radioaktive Jod-Uran-Salbe mit je 10% Jod und Uran. 

Wirkung und Anwendung: Ekzemmittel hauptsachlich bei ganz akuten, 
d. h. bei nassenden und blasenbildenden Ekzemen. 

Hersteller: Dr. H. Truttwin, Dresden-A. 1. 
Handelsform: OP in groBen und kleinen Tuben. 

Uscabin, friiher "Barbarossasalbe" (zu S. 530), 
eine Salbe, die Perubalsam, Rosmarinol, Naphthol, Schwefel und Benzol "in ganz eigen
artiger die Wirkung bedingender Form" enthalt, gegen Kratze und andere Hautleiden. 

Hersteller: Kyffhauser-Laboratorium Bad Frankenhausen (Kyffh.). 

Vallathen, 
ein polyhormonales Praparat mit "Succus intestinalis, Pankr€as, Hepar, daneben Sulfur 
depur. und Magnesia ust." in Form von Dragees. 

Wirkung und Anwendung: Bei Hautkrankheiten mit vermutlichen Sto· 
rungen der inneren Sekretion. 3 Dragees taglich 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten. 

Hersteller: Arzneimittelfabrik Johann Ch. Bellas, Berlin-Hohenschonhausen. 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V.I. 37 



Die allgemeine Therapie der Haut. 
Von 

R. WINTERNIT Z - Prag. 

Die Haut mit ihrer sehr groBen auBeren Oberflache - 11/2-2 qm beim 
Erwachsenen und ungefahr ebensoviel an ihrer dem Korper zugewendeten 
Flache - ist schon wegen dieser GroBe einer bedeutenden Zahl von Einfliissen 
ausgesetzt, welche anatomische und, was bei ausgedehnten Hautaffektionen be
sonders in Betracht kommt, auch funktionelle Folgen habenkonnen (P. UNNA jr., 
S.929, s. Lit.); denn die Haut ist Deck- und Schutzhiille des K6rpers, reguliert 
zu einem groBen Teil seine Warme, also auch den allgemeinen Stoffwechsel. 
Grenzscheide zwischen Umwelt und innerem Organismus, kann sie von beiden 
Seiten Einwirkungen erfahren, die je nach Art, Starke und Dauer sich fur sie 
schadlich, also Dermatosen fordernd erweisen, oder therapeutischen Nutzen 
bringen. Von der Umwelt sind es vornehmlich direkt die Haut treffende 
physikalische, chemische und mikrobielle Ei:riwirkungen; von innen aber Stoffe, 
die oral oder parenteral aufgenommen, bzw. im Korper entstanden, vom Blute 
in die Haut getragen werden. So: Die Assimilationsprodukte einer guten oder 
schadlichen Nahrung, Sto££wechselprodukte, Gi£te, chemotherapeutische Sub
stanzen, Antikorper und Hormone; endlich von den genannten Stof£en ausgeloste 
Reize, welche re£lektorisch fiber den Vagosympathicus GefaBweite und -durch
lassigkeit (Trans- und Exsudation) in der Raut beeinflussen. Die Frage, ob 
die Haut von auBen oder innen zu behandeln sei, ist dahin entschieden, daB 
Heilmittel von auBen oder innen auf die Raut gelangen konnen und sollen, 
manchmal vorwiegend aus der einen oder anderen Richtung - in nicht wenigen 
Fallen von beiden gleichzeitig. 

Die alten grofJen Dermatologen ALIBERT, BATEMAN, BIETT, CAZENA VE, DEVERGIE, 
FUCHS, PLUMPKE, RAYER, THOMPSON (und HURET), ERASMUS WILSON, BAZIN, aile zit. 
HEBRA-KApOSI, legten ein besonderes Gewicht auf die interne Therapie, darunter "Blut
reinigungsmittel" , mit denen sie die den Dermatosen zugrunde gelegten "herpetischen" 
Krasen, Diathesen, Blutscharfen, Lymphapparatschwachen bekii.mpfen wollten. Statt dieser 
'fherapie auf "nicht rationeller Basis" behandelten HEBRA und KApOSI, deren System der 
Hautkrankheiten auf pathologisch-anatomischer, physiologischer und soweit moglich Mio
logischer Basis stand, die Dermatosen "rein empirisch", zumeist aufJerlich (Schmierseife, 
Teer, Carbolsaure, Atzmittel, Bader), aber gegen "spezielle Falle von Dyskrasien" auch 
mit inneren Mitteln (As, Hg, J, Fe, Amara, Sauren, 01. jecoris). Fiinfundzwanzig Jahre 
spater verlangt als erster P. G. UNNA eine wissenschaftliche Basis fiir die allgemeine Haut
therapie, deren "Heilmittel und Methoden zu den anatomischen, physiologischen nnd 
pathologischen Zustanden der Haut in einem eine bestimmte Therapie indizierenden Ver
haltnisse stehen sollen. Die elektiven Wirkungen der Mittel - gemeint sind ebenfalls 
namentlich die auBeren - auf die kranke und die umgebende gesunde Haut lassen sich 
auBerordentlich iibersichtlich beobachten" (gekiirzt wiedergegeben). 

Tatsachlich erstrebten zahlreiche seiner damaligen Neuerungen, die noch jetzt ver
wendet werden (GIeitpuder [zusammen mit F. PINKUS], Poliermittel, Kiihlsalben, Pasten 
[letztere gleichzeitig mit LAssAR], Salben- und Pflaster-Mulle oder Guttaplaste, Leime 
[zugleich mit F. J. PICK], Firnisse, Mikrobrenner), die von ihm empfohlenen chemischen 
Mittel (Resorcin, Ichthyol) und endlich seine mikroskopischen Kontrollen der therapeutischen 
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MaBnahmen "die Anpassung von spezifischen Mitteln an physiologisch und mit dem 
Mikroskope (1905) festzustellende Indikationen" (gekiirzt). 

In der Zwischen- und Folgezeit hat fortgesetzte Arbeit der theoretischen und klinischen 
Medizin (iiber Stoffwechsel, Desinfektion und Immunisierung, aspezifische und Chemo
therapie, Hormone, Desensibilisierung und Pharmaka) die Zusammenhange von Haut und 
inneren Erscheinungen immer deutlicher klargelegt, was nunmehr zunachst zu einer neuer
lichen Betonung der Wichtigkeit innerer Therapie bei Hautkrankheiten fiihrte, diesmal 
nicht mehrnur a\lf speku!ativer, sondern auf wissenschaftlicher Basis (s. BLOCH, S. 531-532). 
Hier z. B.: Den Stoffwechsel betreffend wurde erhoben, daB gewisse Mineralstoffe, wie 
Calcium, eine wichtige Rolle bei Ernahrung der normalen Raut (LOB, zit. CHIARI und 
FROHLICH, S. 214, LUITHLEN) und bei der Therapie der entziindeten Haut spielen (CHIARI 
und JANUSCHKE); daB Zufiihrung mancher in ihrer Wesenheit noch ungeklarter Stoffe 
zur Nahrung (Vitamine), pathologische Veranderungen der Schleimhaute, GefaBe, Nerven 
und auch der Haut (Pellagra) giinstig beeinflussen. Die Imm~bnitat8lehre hat mit den 
spezifischen Heilseren und Vaccinen fiir die Therapie auch einzelner infektioser Haut
entziindungen, Lupus, Hautdiphtherie, Pyodermien, wichtige Dienste geleistet. In Ver
folgung des Wirkungsmechanismus der Immunstoffe wurde auch das unspezifische EiweifJ 
als das Wirksame angenommen (s. spater) und die Herd- und Allgemeinerscheinungen, 
die nach der parenteralen Injektion von EiweiB- und anderen Substanzen auftraten, 
lieBen in der Anregung ortlicher und allgemeiner Zellfunktionen (Protoplasmaaktivierung 
WEICHARDT) ein machtiges Heilprinzip erkeunen. 

Die Chemotherapie (EHRLICH) hat es wahrscheinlich gemacht, daB manche zur Therapie 
von Hautausschlagen (bei Lues, Tuberkulose, Lupus, Lupus erythematodes, septischer 
Hautentziindung) innerlich eingesetzte Mittel (Arsen, Gold, Silber) direkt die Krank
heitserreger schadigen konnen (KOCH, EHRLICH), oder das den Herd umgebende Gewebe 
in eine die Krankheitskeime schadigende Form (FELDT) bringen. 

Der Endokrinologie verdanken wir Heilstoffe gegen Dermatosen, welche mit Hyper
und Hypothyreoidie, Keimdriisenerkrankungen, Pankreasaffektionen u. a. zusammen
hangen (Sklerodermie, Myxodem, Acne, Pruritus vulvae, Dermat. symmetr. dysmen., Kera
tosen, Diabetiden). 

Ein fiir das Verstandnis vieler zum Teil noch ungeklarter Dermatosen und fiir ihre 
Therapie wichtiges Verhalten der (anscheinend) gesunden und der kranken Haut, namlich ihre 
geanderte Reaktion auf innere und auBere Reize hat durch die Arbeiten iiber Sensibilisierung, 
Allergie, Anaphylaxie und Desensibilisierung, eingeleitet durch v. PIRQUET, J. JADASSOHN, 
DOERR, BR. BLOCH U. "v. a., weitgehende Aufklarung erhalten, die sich in der Therapie 
verschiedener Hautkrankheiten auswirken. 

Weiter seien genannt eigentliche Pharmaka, deren Einwirkung auf eine Hauterkrankung 
durch das Nerven- und GefaBsystem vermittelt wird. Ihre Zahl ist mit der erweiterten 
Kenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Organfunktionen und Reaktionen der gesunden 
und kranken Haut gewachsen, ihre Anwendungsmoglichkeit durch die parenterale Ein
verleibung hat sich vergroBert, die Wirksamkeit der Medikamente ist nicht.zum wenigsten 
durch die Entwicklung der chemischen Technik auBerordentlich gestiegen. 

Aber auch die aufJere Therapie hat durch sich stets vervollkommnende, insbesondere 
physikalische Methoden, wie Warme-, Kalte- und namentlich Strahlenanwendung friiher 
nicht geahnte Heilungsmoglichkeiten geschaffen, welche mehr oder weniger die Grenze 
dessen, was auBere und innere Behandlung genannt wurde, schwankend machen. Freilich 
ist hierbei der wichtige UNNAsche Satz, daB spezifische Mittel der physiologischen und 
mikroskopischen Indikatio!1 der Hautkrankheit anzupassen seien, zum Teil nicht mehr 
geltend, speziell nicht fiir solche physikalische Anwendungen, die nur Quantitatsanderungen 
ihrer Energien bieten konnen, wie Rontgen-, Radium- und Ultraviolettstrahlen. 

Ais vorwiegend fUr innere bzw. Allgemeinbehandlung geeignet, lassen sich 
auch jetzt noch bezeichnen: Dermatosen bei Allgemeinaffektionenl, bei endo
krinen Erkrankungen 2, bei Affektionen blutbildender Organe 3, bei Stoffwechsel
storungen 4 und bei Organerkrankungen;;. Selbstredend ist fallweise gleich
zeitig ortliche Hautbehandlung indiziert. 

Fur aufJere geeignet und durch dieselbe heilbar erscheinen die bei 
konstitutionell gesunden Menscften durch mechanische, chemische, physikalische 

1 Septische Erytheme, Purpura gonorrhoica, Peliosis rheumatic a, Hautsyphilide. 
2 Addison, Myxodem, Sklerodermie, Dermatitis symmetrica dysmenorrhoica. 
3 Leukamische Hautaffektionen Yom Pruritus bis zum Tumor. 
4 Pruritus, Urticaria, QUINcKEsches Odem, gewisse Ekzeme, Xanthome und pellagrose 

Eruptionen. 
5 Pruritus und Ikterus bei Lebererkrankungen, Impetigo, Gangran, Pruritus und Pur

pura bei Nierenerkrankungen. 
37* 
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Schiidigung und parasita'fe Invasion in die obersten Hautschichten entstandenen 
Dermatosen; weiters die chirurgisch und radiotherapeutisch heilbaren epithelialen 
und mesenchymalen MiBbildungen, Hyperplasien und Tumoren der lIaut (Naevi, 
Papillome, Hypertrichosen, Ulcera rodentia). . 

Diese anscheinend klare, weil zum Teil ursachliche Indikation fiir innere 
und auBere Behandlung der Dermatosen verlangt aber Kompromisse: Durch 
auBere Reize, wie Licht, Chemikalien, mechanische Schadigungen veranlaBte 
Dermatosen (Hydroa vacciniforme, Dermatiditen, manche Ekzeme), bean
spruchen neb en der auBeren Behandlung auch oft ein inneres Regime, das der 
Blutbeschaffenheit, Idiosynkrasie oder Organerkrankung Rechnung tragt, deren 
Vorhandensein die Chronizitat einer Dermatose mit, bedingen konnen.Manche 
atiologisch ungeklarte Dermatosen (Lichen ruber, Psoriasis, Prurigo Hebrae, 
Pityriasis lichenoides chronica u. a.) behandeln wir empirisch oft bessel' kom
biniert, als blop auperlich od.er blop innerlich. Man kann im allgemeinen sogar 
sagen, daB unterstiitzende ii,uBere Behandlung bei dem groBeren Teil jener 
Dermatosen, welche aus inner en Griinden entstehen, niitzlich, manchmal sogar 
unentbehrlich ist (VEYRIERE und HUERRE) und selten schadet. 

Uberhaupt gilt, daB manchen unserer Mittel und Methoden beiderlei Arten von 
Einwirkungsfahigkeit, auBeJ;e und innere, zu eigen sind: die Hydriatik umfaBt 
Anwendungen verschiedenster Temperatur, die zumeist die Haut treffen, abel' 
auch den Organismus beeinflussen, und von ihm a,us wieder die Haut und 
manche ihrer Affektionen. Namentlich gilt diese Moglichkeit, von auBen nach 
innen zu wirken und zuriick, von den Strahleneinwirkungen. So vom Finsen
licht, dem vorziiglichsten Lupusheilmittel, das bei 'ausgedehnterer ortlicher 
Anwendung Aligemeinwirkungen ausiiben kann, von del' naturlichen Hohen
sonne, die einen, dem Finsenlicht ahnlichen Komplex von Licht und Warme
strahleneiner ausgedehnten Hautoberflache zufiihrt, von wo dieStrahlen in 
Nervenendigungen und in das Blut der HautgefaBe und von da in Vaso
motoren- und endokrine Zentren gelangen, die dann reflektorisch Durchblutung 
und El'llahrung del' Haut steigel'll. Auch durch die kunstliche Hohensonne mit 
ihren iiberwiegend ultravioletten Strahlen werden mikrobielle (Acne, Impetigo, 
Furunkel, Tuberkulide) und pruriginose Dermatitiden direkt, aber auch 
iiber den Organismus giinstig beeinfluBt. Diathermie als Allgemeinbehandlung 
(D'ARSONV.AL, v. ZEYNEK, NAGELSCHMIDT u. a.) kann mittels Durchwarmung 
des Halsmarks indirekt Lupus erythem. des Gesichts giinstig beeinflussen 
(DARIER und COTTENOT, zit. CL. SIMON), ortlich jedoch die unter del' aktiven 
Elektrode gelegene Hautstelle und in geringem Grade auch die 'iibrige Haut
oberflache erwarmen; den Dermatologen interessiert vorwiegend die ortliche, 
auBere kaustische Wirkung bei Verwendung del' aktiven Spitzenelektroden 1. 

Die Rantgenstrahlen bessel'll odeI' heilen bei direkter Bestrahlung eine bedeutende 
Zahl von ortlichen Dermatosen verschiedenstEtr Genese, sie vermogen abel' auch 
indirekt, d. i. durch ortliche Reiz- odeI' Lahmungsbestrahlung von fiir die Haut 
wichtigen Organen (Milz, Knochenmark, Thymus, Thyreoidea, Ovarien, Lymph
driisen, Riickenmarksegmenten u. a.) den Zustand kranker Hautstellen (Neuro
dermitis, Lupus erythematodes, Psoriasis, Herpes genitalis, Lichen planus) 
giinstig zu beeinflussen (BROCK, E. PWK-KAZNELSON und besonders SCHOENHOF 
aus del' Klinik KREIBICH, Z:rMMERN und COTTENOT, GOUIN, PAUTRIER und HUF
SCHMIDT, zit. SCHOENHOF, CLEMENT SIMON). Auch die galvanischen Strome, 
mit welchen man auf die Haut applizierte Losungen vielleicht in ihre Ionen 
dissoziieren kann (Iontophorese)l, bringen die Ionen, z. B. Sublimationen, 
Jodionen u. a. nicht nur an den direkt belegten Hautstellen zur Wirkung; 
auch nicht belegte Herde konnen von den Stoffen pro£itieren. 

1 Naheres s. bei P. WICHMANN, Bd. V/2 dieses Handbuches, S. 686, Kataphorese. 
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Innere Therapie der Hautkrankheiten. 
Diat in der Hauttherapie. 

Es ist feststehend, daB man experimentell bei Tieren (13LOOH 1. c. 541, daselbst 
Lit.) durch "nichtadaquate, einseitige, verdorbene (aber bakterienfreie) Nahrung" 
verschiedene Exantheme: Alopecie, Exsudationen, Hyperkeratosen, juckende 
krustose Ausschlage hervorrufen kann; daB auch bei Menschen nach einmaligem 
(Idiosynkrasie), haufiger nach wiederholtem GenuB einzelner Nahrungsmittel: 
EiweiBkost - Fleisch, Fische, Krobse, Kase u. a. -, gewisser Gemuse - Fruohte, 
Spargel, Erdbeeren u. a. -, Urticaria, Erytheme, naoh gewohnheitsmaBig 
reichlichem Kaffee- und Biertrinken Rosacea beobaohtet wird -, zu sohweigen 
von den Exanthemen naoh Einverleibung differenter Heihnittel und Gifte 
(J. JADASSOHN: Toxikodermien). In einem Teile dieser Falle sind Magen
Darm, endokrine oder aussoheidende Organe· so verandert, daB selbst quali
und quantitativ normal zu bezeichnende Speisen nioht genugend abgebaut 
werden und ihre Abbauprodukte als artfremdes EiweiB (WOLFF - EISNER) 
langer im Blut und in den Geweben (auch in der Haut) zuruckgehalten 
werden; viel haufiger ist eine angeborene abnorme Reaktivitat der Haut (Idio
synkrasie), die nach dem GenuB gewisser Speisen zur Geltung kommt. Eine in 
den genannten Fallen gunstige Diatanderung ist naturlich kein Heilmittel der 
Dermatose als solcher, stellt vielmehr nur eine Minderung oder Unter
brechung der durch die unzweckmaBige Ernahrung gesetzten Reize dar. Die 
idiosynkrasische, angeborene Uberempfindlichkeit der Haut, welche schon beim 
erst en GenuB einer Speise auf tritt, die erworbene Uberempfindlichkeit, welche 
sich meist erst nach Uberschreitung eines bis dahin sohadlos vertragenen 
Quantums einstellt, verlangen AusschluB der betreffenden Nahrungsmittel 
aus dem Speiseplan und ein desensibilisierendes Regime (s. spater). 

Die Auswirkung einer kurz vorher genossenen zersetzten (toxischen) EiweiB
nahrung (Fleisch, Fisch usw.) im Organismus bzw. an der Haut (Urticaria, 
Erythem, Pruritus), wird durch Adsorption der giftigen EiweiBabbaustufen an 
sofort verabreichte Tierkohle (MEROK, WIEOHOWSKI, PAULI) im Darm gestoppt 
oder gemildert; Beschleunigung der Ausscheidung (durch Peristaltik, Diurese, 
Fliissigkeitsaufnahme, OrganismusspUlung) verhutet weitere Organismus- und 
Hautschadigung. AnschlieBende milde, evt1. anfangs eiweiBlose, unzersetzte 
Nahrung ohne idiosynkrasischen Einschlag ermoglicht die allmahliche Ruck
kehr zur gewohnten Ernahrungsweise ohne allein bei vorhandener Idiosyn
krasie die Disposition zu genannten Dermatosen zu beheben; prophylaktisoh 
kann dann Vorgabe kleinster Dosen der idiosynkrasisoh wirkenden Speisen, 
sowie spezifisoher Abbaustufen derselben, z. B. spezifischer Peptone, neue 
Hauteruptionen verhuten (s. spater Desensibilisierung). 

In ahnlichem Sinne heilend ist del' Ersatz einer unzweckmaBigen Ernahrung 
durch eine geanderte Diat bei den exsudativen Sauglings- und Kinderexanthemen: 
Seborrhoischen Ekzemen, nassend krustosen bei fetten, papulos trockenen bei 
mageren Sauglingen; bei der hartnackigen Intertrigo, dem Strophulus, del' 
Neurodermitis, der desquamativen Erythrodermie der Sauglinge (LEINER). 
Die Koinzidenz dieser Dermatosen mit uberreiohlicher Milohnahrung (COMBY, 
MARFAN, SPIETHOFF, CZERNY, FEER, FINKELSTEIN, PFAUNDLER, MORO, LEINER) 
und sonstiger "kraftiger Kost" (Eier usw. [CZERNY]); Besserung bei gemischter 
Kost, Verschlimmerung bei Wiedermastung, ermoglichten die Erklarung dieser 
Dermatosen durch eine unrichtige Diat und fiihrten zu einer therapeutisch 
wirksamen Diatregulierung. Doch ist man sich klar geworden, daB bei den 
genannten Dermatosen noch konstitutionelle und auch auBere Momente mit
spielen, die neben del' Diattherapie Berucksichtigung verlangen. 



582 R. WINTERNIT~: Die allgemeine Therapie der Raut. 

Die konstitutionelle Veranlagung dieser Kinder: ihre ebenso untereinander, 
als gegeniiber normalen Kindern vollig divergente Zunahme bei gleicher Milch
kost, das Auftreten von Entziindungen der Schleimhaute und des reticulo
endothelialen Gewebes· bei ihnen, ihre "leichte Anfalligkeit" und die "familiare 
Auspragung des Zustandes" u. a. m. faBte CZERNY als exsudative Diathese zu
sammen, deren "Teilerscheinung die durch Ernahrungsmangel hervorgerufene 
Entziindungsbereitschaft der Raut" sei (s. auch TACHAU und SCHEER; beziig
lich innerer Symptome vgl. die neuroarthritische Diathese BROCQ-COMBY, zit. 
auch in MERy-TERIEN). 

Auch der auBeren, die Entziindung fordernden und dirigierenden Momente 
gibt es genug: die Rauthyperamie der Neugeborenen; feinste epitheliale Rillchen 
der (ererbten) seborrhoischen Raut (FINKELSTEIN) als Infektionspforten, unvoll
standige briiske Reinigung als Gelegenheit zur Infektion, schlechte Abtrocknung 
der Beugen und Falten der Kinder, insbesondere der fetten als Gelegen
heit fiir Intertrigo. Die Krankheitsbereitschaft der .hautkranken exsudativen 
Ekzemkinder (gepriift nach JADASSOHN-BLOCH), ist um 25% groBer als jene 
bei exsudativ hautgesunden Kindern (TACHAU). Auch die Strophulusherde 
(SPIETHOFF und franzosische Autoren) konnen durch Kratzinfektion zu Der
matitis und Ekzem fiihren (JADASSOHN, Toxicodermien und BLOCH und 
PETER l. c. ·heziiglich Ubergang von Erythem in Ekzem). 

Die Diatregulierung richtet sich zwar nurgegen den einen wichtigen Faktor, 
doch niitze dies (nach CZERNY) bei konsequenter Durchfiihrung auch konstitu
tionell, und die ortliche Behandlung der erkrankten Raut kann schon hierdurch 
zu besseren Ergebnisse!). gelangen. Gegen die iibrigen konstitutionellen Symptome 
muB natiirlich ebenfalIs· therapeutisch vorgegangen werden. 

Das Diatprogramm CZERNY8 und eines der jiingsten, das wesensgleiche 
LEINERS (1928), ist dem Dermatologen unter gleichzeitiger Raut- und Allgemein
behandlung (Ortswechsel bei Asthma, Eisen, Chinin bei Anamie usw.) bei 
Strophulus der mageren und krustosen Ekzeme der allzu rasch fett werdenden 
Sauglinge zu empfehlen, besonders solcher mit Schleimhautentziindungen. 
Es lautet (CZERNY): Allmahliche Restriktion der Brustmilch auf die zu lang
samer Gewichtszunahme ausreichende Menge: nur 5 oder 4 Brustmahlzeiten, 
Verkiirzung der Stillzeit, von Flaschenmilch das unentbehrliche Minimum. 
Ais Ersatzmahlzeit im dritten Vierteljahr neb en wenig Milch (aber Gebii.ck) 
Fleischbriihe, Schleim, GrieB, Gemiise (also samtlich mineralstoffhaltige und 
desensibilisierende Nahrmittel (s. spater LUITHLEN), - bei beharrlichem Fett
anwuchs auch Kohlehydratbeschrankung, aber nur bis zu einer gewissen Grenze 
(FINKELSTEIN). LEINER rat bei Erythrodermia desquamativa: Eiweill- oder 
Buttermilch statt einzelner oder aller Brustmahlzeiten, bei Strophulus nur 
zwei Milchmahlzeiten und vom zweiten Vierteljahr auch Gemiise, Kompotte, 
rohe Obstsafte. 

1m wesentlichen haben FEER, PFAUNDLER, der gegen jede Mastung ist, 
sei es durch Fett, N oder Kohlenhydrat, FINKELSTEIN u. a. Verringerung der 
(Mutter- und Kuh-) Milch, Steigerung von Magermilch und Pflanzenkost bei 
den erwahnten Kinderdermatosen gebilligt, FINKELSTEIN (S. 788) jedoch strenge 
Fettentziehung bei "mageren Ekzemkindern", LEINER knappe Ernahrung bei 
"durch alimentare oder infektiose Schaden heruntergekommenen ekzematosen 
Kindern" widerraten. Wo Fett gegeben werden muB, ist wegen Acidosegefahr 
Zugabe von Kohlehydrat notwendig (FINKELSTEIN). 

Neben dem Fett konnte auch Eiwei{3stoffen in der Milch ein vielleicht nicht 
ganz unwesentlicher Anteil an dem Entstehen der Exantheme zufallen. Dafiir 
lieBe sich der intracutan angestellte Speisentest anfiihren, welcher angeblich 
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eine Uberempfindlichkeit fiir EiweiB bei 60% der Kinder ergeben hat (0. KEEFE, 
EDUARD SOOTT). Fiir die Uberempfindlichkeit bei Brustkindern konnte korper
fremdes EiweiB aus der Nahrung der stillenden Miitter in Frage kommen (bei 
diesenselbst angestellte Testproben fielen aber negativ aus} , fiir die Raut
empfindlichkeit des kiinstlich genahrten Kindes eine Storung der EiweiBver
dauung im Darm des Kindes. Bei Brustkindern mit Ekzemen wiirde sich 
somit das Fortlassen des durch die Testproben beim Kinde als reizend 
erwiesenen EiweiBes aus der miitterlichen Nahrung empfehlen; beim kiinstlich 
genahrten Kind aber Verminderung von EiweiB in der Milch, evtl. sogar, 
namentlich bei mageren Kindern, Anreicherung von Fett. in der Nahrung, 
wie sie gegenwartig als mit Sahne angereicherte Milch, als Buttermehlsuppe 
nach CZERNY und KLEINSOHMIDT und Buttermehlvollmilch (MoRo; samtl. zit. 
ERIOH MULLER) bei den Ernahrungsstorungen der Sauglinge gereicht werden. 
Eier als solche in der Kinderkost werden von CZERNY, FEER, FINKELSTEIN u. a. 
dringend widerraten. 

Geringere Ubereinstimmung als iiber die Niitzlichkeit der Milch- (Fett.) 
Einschrankung fiir die Abheilung des Ekzems fetter Kinder besteht beziiglich 
derZweckmaBigkeit einer Rerabsetzung des Salzgehaltes der Nahrung. Die 
von FINKELSTEIN hergestellte saIzarme Ekzemsuppe, von LANGSTEIN (anfangs), 
BENDIX, fuUBNER, ;KLOTZ, MENDELSOHN, FEER, GEISSLER gelobt, wurde von 
CZERNY, WURTZ, SPIETHOFF, WITZINGER, LANGSTEIN abgelehnt. FINKELSTEIN 
selbst widerrat sie bei mageren, in der Ernahrung schwer gestorten Kindern. 
DaB kochsalzarme Kost Gewichts~bnahme bewirkt, die Wasser- und eine Salz
zulage erfordert, hat NONNENBRUOH spater gezeigt. :Freilich konnen kiirzere 
und langere Besserungen genannter Dermatosen auch ohne Diatanderungen 
eintreten, falls sich der ganze Ernahrungszustand des Kindes durch medi
kamentose Besserung eines Magendarmkatarrhs, durch Warme- und Lichtein
wirkung zum Guten wendet; aber auch Rezidive· kommen trotz Besserung 
nach Diatwechsel (FINKELSTEIN) vor; gute und schlechte Beeinflussung der 
Hauterkrankung sind auch wahrend einer Diatkur durch physiologische oder 
pathologische Verhaltnisse (Fieber) moglich (CZERNY und FINKELSTEIN). 

Beziiglich der auBeren dermatologischen Behandlung der Sauglings- und 
Kinderdermatosen sei gesagt, daB sich die Dermatologen der giinstigen Ein
wirkung eines Diatregimes auf die Sauglings- und Kinderdermatosen nicht 
verschlieBen (GALEWSKY), andererseits aber auch die Notwendigkeit einer 
gleichzeitigen sachgemaBen, auBeren Behandlung mit Recht betonen (BRAND
WEINER). FUr Ekzeme aller Art, Erythrodermia desquamativa universalis, 
Urticaria papulosa ist neb en der der CZERNYSchen ahnlichen oder gleichenden 
Diatbehandlung auch eine auBere, wie die von LEINER jiingst veroffentlichte, 
niitzlich und notwendig; hier ist ein Register der dermatologischen Therapie, 
wie Puder, Cremen, Kiihlsalben, adstringierende und nicht reizende Pinselung 
und Bader gegeben. Vielleicht sind auch Rotlicht und vorsichtige Anwendung 
von ultravioletten Strahlen, sowie kleinste Rontgenbestrahlungen (JADASSOHN) 
heranzuziehen. (Sorgsame und geiibte Prophylaxe vermag ofter als man denkt, 
durch Einfettung, oberflachliche A.tzung von feinen Rhagaden, Seifenbehand· 
lung und Einfettung des Gneis die Bildung von Ekzemen, Intertrigo selbst 
bei fetten Kindern zu verhiiten.) 

Die (exsudativen) ekzematosen und toxicodermischenAusschlage, Strophulus, 
Urticaria der spateren Kinderjahre werden durch eine kargere, fett- (milch-) 
armere, dagegen an Gemiise (Obst) reichere Kost an Stelle der Uberernahrung 
mit Milch- und EiweiB-, aber auch durch Mehlkost giinstig beeinfluBt und 
fiir die auBere Therapie zuganglicher. Selbstredend miissen als idiosynkrasisch 
erkannte Kostsorten aus dem Speiseplan ausfallen. 
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Manche per os eingefiibrte Substanzen konnen durch die vermehrten, 
erweiterten und durchlassigeren GefaBe entziindeter Haut leichter durchtreten, 
sich im .Gewebe anreichern und therapeutisch wirken. DaB bekommliche 
(eiweiBreiche), gut assimilierte Kost die blutbildenden Organe kraftig anregt 
(Verdauungsleukocytose!), und das Blut aus letzteren und aus den Verdauungs. 
produkten niitzliche Stoffe fiir die Regeneration an die pathologischen Raut· 
stellen heranbringt, ist nicht unwahrscheinlich, aber nicht bewiesen. Mit Wahr· 
scheinlichkeit ist auch anzunehmen, daB fiir die Heilung von Hautentziindungen 
und pathologischer Hautbeschaffenheit jene Kostarten niitzlich sind, welche 
es aus allgemein pathologischen Griinden auch fUr Erkrankungen anderer 
Organe sind. Wie fiir akute, fieberhafte Erkrankungen innerer Organe milde, 
fiir chronische Erkrankungen kraftige Ernahrung zweckmaBig erscheint - natiir· 
lich die Verdauungs. und Stoffwechselverhaltnisse als normal angenommen -, 
so ist fiir schwere universelle Erytheme, fieberhafte, ausgedehnte Dermatitis 
und akute, ausgebreitete Ekzeme milde, eiweiBarme, nicht scharf gesalzene 
und gewiirzte Diat, Obst, Kohlehydrate, Mineralwasser usw. (LUITHLEN), 
angezeigt. Hierdurch werden Afflux zur Hant und Blutdruck nicht gesteigert, 
Diurese und besonders auch Peristaltik giinstig beeinfluBt und das GefaB· 
gebiet der entziindeten Haut entlastet. 

Dagegen indizieren Blasse, Trockenheit, Runzelung, Livedo, Perniones, 
wie sie bei Anamie und Unterernahrung vorkommen, stimulierende Ernahrung 
(Eier, Braten, Sahne, zeitweise kleinste Mengen Alkohols). 

DaB eine Fleisch· und WeiBbrotkost starke. GefaBerweiterung lInd GefaB· 
durchlassigkeit, weiter capillare Blutaustritte usw. an den peripheren GefaB· 
abschnitten, also an der Haut, hervorrufen kann, welche Erscheinungen 
bei einer ausschlieBlichen Obst· und Gemiisekost vollstandig zuruckgehen 
(M. GANSLEN), stimmt zu dem vorher Erwahnten. 

Venose Stauungen an den Akris (z. B. Rosacea), Intertrigines der Beugen 
und Furunkelneigung bei Adipositas, Plethora, Hochdruck und Darmtragheit 
indizieren neben entsprechender ortlicher und innerer Behandlung Einschran· 
kung der Speisen· und Getrankeliste in Quantitat und Qualitat (Verminderung 
von Schwarzfleisch, Fettbildnern, starkem Kaffee, Tee· und Alkoholverbot; 
dagegeri sind maBige Mengen weiBen Fleisches und weiBen Gebacks, mehr 
Vegetabilien, Obst und gewisse Mineralwasser zu empfehlen). 

Hautodeme werden wie Hohlenascites mit Getrankverringerung, bei gutem 
Nierenfilter durch Salzzulage giinstig beeinfluBt, Trockenheit der Raut (der 
Schleimhaute, Eindickung des Blutes und der Gewebe) bei starken Wasser. 
verlusten (durch SchweiB, Harn und Faeces) mit Getrankezufuhr. 

Ein erwagenswerter Gesichtspunkt fiir die Ernahrung bei Hautkrankheiten 
ist der Ersatz des Stoffverbrauchs, den ausgedehnte chronische Hauterkran. 
kungen, Ichthyosis, Psoriasis, chronisches Ekzem, Erythrodermien, durch stetigen 
Materialverlust - Schuppen, Borken - verursachen. Hier ist reichliche Er· 
nahrung je nach Stand der Verdauungs. und Ausscheidungsorgane und der 
Korpertemperatur geboten. Der gesteigerte EiweiBumsatz durch Gifte, die 
in der Haut bei Furunculose, Karbunkeln, Erysipel, Phlegmone entstehen 
(v. NOORDEN), verlangt Ersatz durch leicht verdauliche EiweiBnahrunK (Milch), 
der erhohte EiweiBzerfall bei Pemphigus veg., Lich. rub. pl. und im Eruptions
stadium der Syphilis (v. NOORDEN) Ersatz durch hochwertiges Material (Fleisch 
usw.), wenn Verdauung und Abwesenheit anderer Stoffwechselstorungen es 
·gestatten. Der nachgewiesene Zusammenhang von Hautaffektionen mit jenen 
innerer Organe verlangt bei Hautbehandlung eine fiir die etwa gleichzeitige 
innere Erkrankung unschadliche Diat. Bei Pyodermien, welche haufig bei 
Nierenaffektionen zustande kommen, ist eiweiB- und salzarme, bei Xanthomen, 
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Xanthosen (v. No ORDEN [auBer bei Diabetes]) und Ikterus fettarme Diat ge
boten. Bei Urticaria, welche durch Darm· und Hautidiosynkrasie gegeniiber 
antigenen Substanzen veranlaBt werden kann, ist fiir Ausschaltung der be· 
treffenden SU:bstanzen und Ersatz durch andere zu sorgen. 

Die Besserung oder Heilung, welche sich in einem Teil der besprochenen 
Hautaffektionen unter geanderter Diat vollzieht, kann also, wie es scheint, 
der Entziehung oder Einschrankung reizender Stoffe in der neuen Nahrung 
zuzuschreiben. sein, und nicht einer pharmakologischen Einwirkung. Einer 
geringeren Reizzufuhr yom Darme aus in die Blut· und Nervenbahn entspricht 
eben Abnahme der Hautreaktion und Besserung der Dermatose. 

Ernahl'ung bzw. innere Behandlung bei Stoffwechseldermatosen. 
. Fiir eine Anzahl Dermatosen sind Stoffwechselstorungen als Ursachen oder 
begiinstigende Faktoren anzunehmen; .durch hierauf eingestellte Ernahrung, 
sonstige innere (orale, parenterale) und auBere Hauttherapie ist Besserung und 
(temporiire) Heilung der Stoffwechselstorungen und der Dermatose ermoglicht. 
Ein kleiner Teil dieser Dermatosen ist nur fiir eine bestimmte Stoffwechsel· 
storung charakteristisch ("spezifisch" JADASSOHN, "obligat" BR. BLOCH, LUTZ), 
der weitaus groBere ist uncharakteristisch, "fakultativ" (BR. BLOCH, LUTZ), 
kann bei verschiedensten derartigen Storungen auftreten, und es kann auch 
nach recht mUhevollen chemisch-biologischen Untersuchungen schwer werden, 
einen bestimmten Stoffwechsel als verantwortlich zu bezeichnen (BR. BLOCH, 
BUSCHKE, LIPPITZ). 

Dia betes. 
Kohlehydrateinschrankung und Hormonzufiihrung spielen in der Therapie 

des Diabetes die erste Rolle, somit auch eine wichtige in der Behandlung jener 
Dermatosen, die kombiniert mit Diabetes erscheinen. Diese Kombination ist 
sehr haufig: Pruritus localis (besonders genitalis) und universalis, Xerosis cutis, 
Furunculose, Pyodermie, Hyphomykosen, Ekzeme (namentlich mit Intertrigo 
gepaart, Balanitis, Vulvitis, Dermatitis intertriginosa [ROST]), Gangran, Xan
thorn gehoren zu den ofter vorkommenden. Acne, Alopecie, Pigmentierungen, 
Zoster, Purpura findet man als gelegentliche Begleiter des Diabetes. 

KApOSI 1 hat auf Grund des Zuckernachweises (!) "in allen Geweben, Exsu
daten, Sekreten, SchweiB, Eiter Diabetischer und im Eiter eines Falles von 
Gangraena" (bullosa serpiginosa) den Reiz des Zuckers oder eines SpaItproduktes 
desselben als Erreger samtlicher Diabetesdermatosen - er unterschied 11 -
angesehen: Die Reizung sensitiver Nerven erzeuge: Pruritus, jene der sekretori
schen und vasomotorischen: Anidrosis, Steatosis, Urticaria, jene der GefaBe 
und anderer Gewebselemente: Entziindung und Nekrobiose. Eine Bedeutung 
des Zuckers in loco nimmt auch JADASSOHN 1904 an, wenn auch in ganz. anderer 
Weise. Von den zahlreichen Exanthemen, die er in seinem umfassenden Referat 
am V. Internationalen Dermatologischen KongreB (II S. 174-189 u. S. 242-249) 
bespricht, laBt er auf Grund N ORMAN WALKERS und der eigenen Statistik, sowie 
klinischer und biologischer Beobachtungen nur das Xanthoma diabeticorum 
als spezifisches Diabetesexanthem geIten, fUr die iibrigen Exantheme nimmt 
er eine "komplexe Atiologie" an, und zwar das Zusammenwirken auBerer und 
innerer Schadigungen mit dem "diabetischen Terrain", eine Anschauung, der 
auch BR. BLOCH (S. 533) beipflichtet und mit der sich das Zustandekommen 
der Dermatosen auch nach dem Stand heutiger Kenntnisse erklaren laBt. Denn 

1 KAPOSI: Arch. f. Dermat. 1884, 158. 
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auBere Schadigungen sind im Kratzen bei Pruritus, bei Maceration und Ansied
lung von Mikroorganismen (Staphylokokken, Ryphomyceten, Saccharomyceten, 
Soor), innere Momente in Allergie (chemischer - BLOCH), Sensibilisierung 
(ACHARD, zit. URBACH und SICHER) infolge der Ryperglykamie gegeben und 
das "diabetische Terrain" in del' Raut selbst konnte vielleicht in der Steige
rung des Zuckergehalts der Raut (Rautzuckerspiegel - URBACH und SICHER 
und Schule ROST) vielleicht auch einen objektiven Ausdruck gewinnen. Nimmt 
man an, daB auch kleinste Mengensteigerungen korpereigenel' Substanzen (hier 
Traubenzucker) durch stetiges Zustromen zu bestimmten Gewebs- bzw. Raut
stellen unter Forderung lokaler mechanisch-physikalischer Verhaltnisse (Stauung, 
Warme, Feuchtigkeit, Reibung) einen Reizfaktor darstellen, zu welchem sich 
die yom Zentrum aus beeinfluBten vasomotorischen Erscheinungen und von 
auBen Mikroorganismen gesellen, so konnen verschiedene beim Diabetes vor
kommende Rauterscheinungen als erklart angesehen werden. 

Der Pruritus (universalis und localis) durch Reizung der sensiblen Raut
nervenendigungen durch die zuckel'haltige Rautlymphe (KApoSI, J. K. MAYR, 
URBACH, ROST) - Seborrhoe und Intertrigo an Genitale vel'starken diesen 
Pruritus (v. ZUMBUSCH) -. Erythema,. U'rj;icaria dul'ch voriibergehende vaso
motorische Reize des zuckerhaltigen Blutes, .. Purpura, . G;tngr.an durch bei 
starker Ryperglykamie erfolgte Schadigung des Gef~Bendothels - Zoster 
durch Blutung im Intervertebralganglion -; die Fettleibigkeit der Diabetiker 
durch ihre gelegentliche Liparuie (JADASSOHN, L. SCHWARZ, BLOCH); die Xan
thome durch ihre Rypercholesterinamie' (B. FISCHER;, KnEMPERER und UMBER, 
zit. BLOCH, WIJNHAUSEN [zit. v. ZUMBUSCH]), C:HAUFFAItD, GUY LAROCHE [zit. 
LACROIX]) und Ablagerung des Cholesterins in den Xanthomzellen (PINKUS 
und PICK, nach BLOCH nicht sicher bewiesen), parallel damit Ketonausscheidung 
(SALOMON und v. NOORDEN); Furunkel, Hypha- und Saccharomykosen (ERNST 
und EHRMANN, NIKOLAS und GROSSMANN) durch Einkratzen von Krankheits
keimen in die juckende, zuckerreichere Raut, welche ein besserer Nahrboden 
fiir Parasiten wird; Intertrigo, Balanitis, Vulvitis, Ekzem durch Reizung und 
Infektion an der yom Zuckerharn macerierten Raut. 

In dem Gehalt von Ram und Blut an Zucker (Glykosurie und Glykamie) 
sind die wichtigsten Aufschliisse iiber die im Niichterzustand des betreffenden 
Individuum zur Ausscheidung gelangenden respektive zirkulierenden Zucker
mengen zu bekommen. (Die Glykogendepots in Leber und Muskeln sind, wenn 
auch natiirlich mitbeteiligt, nicht gut erfaBbar.) Nach Bestimmung des Blut
zuckers im Niichternzustand wird oral oder parenteral eine gewisse Glykose
menge eingefiihrt und der Verbleib des Zuckers im Blute mit einer guten Mikro
methode (BANG, HAGEDORN und JENSEN) fortlaufend verfolgt. Die Art und 
Rohe des Anstieges, mehr aber noch Art und Zeitdauer des Absinkens der Glyk
amie, das ist die Zeit der angenommenen AssiInilation oder Verbrennung des 
eingefiihrten Zuckers, gibt AufschluB iiber Vorhandensein und Grad einer 
Anomalie des KR-Stoffwechsels. Ein bemerkenswerter Diabetes ist schon 
in der Glykosurie (Rarnmenge, spezifisches Gewicht, prozentischer Zucker
gehalt, bestiInmt mit Titration oder Polarisation) geniigend charakterisiert. 
Die Besserung ist ebenfalls durch die Ramuntersuchung kenntlich. Doch wird 
sich selbst dem Dermatologen . einmalige Blutzuckerfeststellung im Beginne 
der Behandlung (und nach Beendigung der Kur) fUr aIle nicht klaren FaIle 
empfehlen, in welchen trotz fehlender oder selten eintretender unbedeutender 
Glykosurie die Art und Rartnackigkeit der Dermatose (Pruritus, rezidivierende 
Furnnkelausbriiche, Dermatitis intertriginosa) latenten Diabetes annehmen 
lassen. Dbrigens ist auch die fehlende ErhOhung des Blutzuckerspiegels in solchen 
Proben aufklarend. In folgendem sind Daten iiber Glykosurie und Glykamie 
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(aus ISAAC und SIEGEL, URBACH und SICHER, M. LOEB, A. MULLER, OTTEN
STEIN, ROST, BIBERSFEIN) bei echtem Diabetes, alimentaren, weiters patho
logischen Zustanden verschiedener Art und bei fruher genannten, haufig mit 
Zuckerausscheidung verbundenen Dermatosen angefUhrt: 

Normalzahlen bei Gesunden. Glykdmie bei Gesunden gibt im Nuchtern
zustand Grenzwerte von 60-120mgOJo (BANG: 90-100 mgOJo; HOBER, zit. ROST 
Lehrbuch 1926: 60-120 mgOJo; ISAAC und SIEGLER: 70-120 mgOJo; OTTEN
STEIN: 70-110 mg%). 

Glykosurie fehlt zumeist bei Gesunden bei einer groBen Zahl von Dermatosen, 
darunter auch bei del' Mehrzahl del' FaIle jener Dermatosen, die nicht selten 
mit Diabetes zusammen vorkommen. (Bezuglich letzterer FaIle spater.) 

H yperglykamie kann beim Gesunden physiologisch als vorubergehende, alimen
tare, nach im Nuchternzustand erfolgter (Trauben- odeI' Rohr- usw.) Zucker
einnahme (50-150 g) eintreten, in 30 Minuten (140-160 mgOJo, selten mehr 
erreichen, um nach 30 Minuten - nach Einnahme von 100-200 g Zucker auch 
erst in 2 Stunden - zum Anfangswert odeI' unter denselben herabzusinken 
(IsAAc, URBACH und mehrere von beiden zitierte Autoren). Bei Belastungs
dosen, die nahe del' Assimilationsgrenze des betreffenden Zuckers stehen 
(FR. HOFMEISTER), tritt beim Gesunden ebenfalls physiologisch vorubergehende 
sehr geringe Glykos~trie ein. (Glykosurie dagegen, die nach alimentarer Ein
verleibung gleicher oder auch groBerer Mengen del' langsam zur Resorption 
gelangenden Starkemehle, Polysaccharide, auf tritt, ist ein Diabetessymptom 
[ISAAC und SIEGLER, S. 556].) 

Die aliment(;ire~ physiologische H yperglykamiekurve beim Kohlehydrat Ge
sunden steigt steil odeI' im obersten Teil weniger steil bis zur Spitze (160 bis 
170 mg%) und fiillt ebenso steil bis zum Ausgangsnuchternwert; doch ist in 
manchen Fallen die Abstiegslinie nach anfanglich steilem Abfall deutlich lang
samer und mahlicher verlaufend (URBACH). 

Ebenfalls vorubergehend und after als bei Gesunden, auch starker und langeI' 
dauernd, tritt Hyperglykamie und Glykosurie, eventuell auch Hyperglykamie 
allein, after schon im Nuchternzustand bei fieberhaften Zustanden auf; sie steigt 
noch sehr betrachtlich nach Zuckereinfuhrung (Belastung). Fieberschadigung 
des Inselapparats odeI' del' Leber sind vielleicht die Ursachen (v. NOORDEN, 
zit. ISAAC und SIEGEL). Auch bei Basedow und Hyperthyreosen sind alimentare 
Hyperglykamie und Glykosurie besonders haufig, ob durch Sympathicusreizung 
odeI' PankreasfunktionsstOrung, ist unentschieden (ISAAC ebenda). Voruber
gehende Glykosurien sind auch nach zentralen Eingriffen (Piqure), endokrinen 
Praparaten (Adrenalin, Schilddrusen-, Hypophysenextrakten) und nach ge
wissen Medikamenten (Morphin, Coffein usw. - ebenda S. 544) zu beobachten. 

Beim unbehandelten (Pankreas-) Diabetiker sind meist H yperglykamie und 
Glykosurie standig und gleichzeitig vorhanden. 

Die Nuchternwerte des Blutzuckerspiegels steigen von den hochnormalen 
115, 120 auf 130, 150 mg% und auf weit hohere Zahlen (200-300 mg% und 
mehr) , ungefahr der Schwere des Falles entsprechend (ISAAC und SIEGLER, 
S. 586). Den Blutzuckerspiegel des Diabetikers beeinflussen ungunstig: Kohle
hydrat- und reichliche EiweiBkost, hohere Umgebungs- und Innentemperatur. 
Er steigt somit bei gelegentlichem Fieber (SENATOR, SILBERSTERN, BIERRY
FAUDARD, R. SCHMIDT, MOHR - zit. ISAAC und SIEGLER). Also auch bei 
Furunkel- und Karbunkelbildung del' Diabetiker. Seine Hohe und del' Grad 
der Glykosurie gehen im allgemeinen gleichsinnig, doch vermag wirksame 
Kostanderung und HormonzufUhrung sie zeitweise weit auseinanderzubringen, 
wobei der Blutzuckerspiegel noch recht erhoht bleiben kann, die Glykosurie 
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aber stark absinkt und zeitweilig auch fehlt. Die Blutzuckerkurve des Diabe
tikers begirmt von einem hoheren, eventueil zweimal so hohen Nuchternpunkt 
als jene des Gesunden und erklimmt nach ZufUhrung von Glykose binnen zwei 
Stunden die doppelte Hohe des Ausgangsnuchternwertes; die Senkungsdauer 
bis zum ,Ausgangswert betragt viele Stunden (ISAAC und SIEGEL, URBACH und 
SICHER (s. bei letzteren Diabetikerkurve 5, S. 173). 

Zuletzt sei der Untersuchung der Glykamie und Glykosurie bei Failen von 
Dermatosen gedacht, welche man wegen ihrer haufigen Kombination mit Diabetes 
in die schon erwahnte Abhangigkeit von letzterem bringt. Bei dem groBeren 
Teil dieser Faile deckt aber die Untersuchung von Glykamie bzw. Glykosurie 
ein normales Verhalten auf. Die Nuchternwerte entsprechen jenen beim Ge
sunden und nach Belastung kommt es zu Hyperglykamiekurven, die den alimen
taren des Gesunden gleichen: Sieiler Anstieg in 1/2 Stunde zum Gipfel, weniger 
steiles Absinken in 11/2-21/ 2 Stunden zum Nuchternausgangswert. Bei einer 
weit kleineren Zahl von Hautfailen ist jedoch nach oraler (und parenteraler, 
OTTENSTEIN) Belastung der Aufstieg der Kurve hoher :und langsamer, der Gipfel 
erst nach zwei Stunden erreicht und ill Absinken ist noch in 3 Stunden nicht 
immer der Nuchternanfangswert erreicht. (Siehe Kurve 12: Urticaria bei einer 
32jahrigen Frau mit Aglykosurie, URBACH und SICHER, S. 177, also ahnlich 
einer Diabetesbelastunyskurve.) 

Die Untersuchung groBerer Reihen (von etwa 700 Failen) von Dermatosen 
lieB ROST feststellen, daB neben vereinzelten Ekzem-, Psoriasis-, Pyodermie
und Furunculosefailen auch gewisse Haufungen von' Hauterkrankungen einer 
Art sich finden, welche durch Hyperglykamie (111-130 und mehr mg%), zu 
einem ansehnlichen Teil auch durch Glykosurie als Diabetes bzw. Vorstufen 
desselben gelten konnten (M. LOEB, A. MULLER, B. OTTENSTEIN, ROST). Be
sonders die Faile von Dermatitis intertriyinosa werden von M. LOEB, A. MULLER 
und ROST hervorgehoben, weiters eine durch Rotung, Infiltration,' papulos
vesiculOse Efflorescenzen und heftiges J ucken charakterisierte Affektion, die 
ROST als diabetisches Ekzematoid bezeichnen mochte. Sie reagiert auch auf 
Insulin und Diat vorzuglich. MELITTA LOEB betonte auBerdem die Neigung zur 
genereilen Blutzuckererhohung bei Furunculose. A. MULLER fand Hyperglyk
amie bei der Halfte seiner Psoriatiker. Es bedeutet keinen Gegensatz zu obigen 
Befunden, daB auch S. NEUMARK und L. TSCHATSCHOWSKA unter 200 Haut
fallen nur 23mal Hyperglykamie fanden, welche sie zum Teil auf das vegetative 
Nervensystem und innersekretorische Storungen beziehen, und daB H. BIBER
STEIN und H. LINKE keine Anderung der Blutzuckerkurve bei 16 Hautfailen 
(Ekzemen, Psoriasis, Lichen Vidal, Ulcera rodent.) finden. Mit Diattherapie 
und Insulin (und gelegentlich ersatzweise mit kleinen Dosen Synthalin) ist bei 
jeder Dermatose zu behandeln, bei welcher Pankreas- (Leber-) Diabetes bbjektiv 
und anamnetisch festgesteilt wurde. Bei Dermatosen, bei welchen erfahrungs
gemaB haufiger Diabetes gefunden wird, die weiters auf eine richtige auBere 
evtl. auch eine innere (nicht gegen Diabetes gerichtete) Therapie ungenugend 
reagieren und bei denen auch der Blutzuckerspiegel sich im Nuchternzustand 
als hochnormal oder etwas erhoht darstellt, kann ein Zuckerbelastungsversuch 
angestellt werden. Fails die erhaltene hyperglykamische Kurve fUr Diabetes 
spricht, ist der N ahrungszucker einzuschanken oder auszusetzen und kleinste 
Insulindosen zu verabreichen. Darauf eintretende Besserung oder Heilung 
der Dermatose bei Fortsetzung der bisher unwirksamen auBeren Behandlung 
lassen latenten oder Pradiabetes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen 
und legen es nahe, bei dem betreffenden Individuum den KH-Stoffwechsel im 
Auge zu behalten. Die Literatur berichtet. uber einschlagige FaIle und Erfolge. 
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DiabetesdHit. Das bei Pankreas- bzw. Leberdiabetes ausgebildete Diatl'egime 
verlangt (KRAUS und BRUGSCR, S. 83) in den leichten Fallen (v. NOORDENsche 
Einteilung): Kohlehydrateinschrankung; in den mittelschweren auch EiweiB
beschrankung; in den schweren: keine Kohlehydrate und von EiweiB nur 
ein notwendiges Minimum (am besten der relativ unschadlicheren [FALTA] 
EiweiBe: des Eier- und PflanzeneiweiBes). Als leicht konnen die FaIle mit 
relativ stark positiver Bilanz zwischen Kohlehydrateinnahme und -ausgabe 
gelten (und mit etwa nachgewiesener Acetessigsaure unter - 0,2 drehend); 
mittelschwer jene, wo bei wenig .positiver oder negativer Zuckerbilanz unter 
langsamer Einschrankung der Kohlehydrate und des EiweiBes die Glykosurie 
bald aufhort, schwer die FaIle, wo trotz Kohlehydrateinschrankung die Bilanz 
sich nicht bessert und namhafte Oxybuttersaureausscheidung stattfindet. 

Von den Kohlehydraten sind Lavulose (Fruchtzucker [KULZ]), .ihr Poly
saccharid Inulin (in Topinambur, Schwarzwurzeln, Artischocken u. a. - GRIES
BACR -), die Galaktose, Anhydrozucker (NONNENBRUCR) verhaltnismaBig gut 
vertraglich bzw. assimilierbar, von den Mehlen das Hafermehl (v. NOORDEN 
[aus KRAUS-BRUGSCR]). 

Von den EiweiBstoffen, die bei schwerem Diabetes ebenfalls die Zucker
ausscheidung steigem, ist das Eiklar und PflanzeneiweiB als weniger schadlich 
anzusehen (FALTA, zit. KRAUS-BRUGSCR). 

Als Warmebildner statt Kohlehydrat und EiweiB fungieren Fette, die 
bei leichten und mittelschweren Fallen zum Anwuchse kommen, auf kurze 
Zeit auch gewisse Mengen Wein (Mosel- und Rheinwein, Bordeaux, Tabelle 1 
v. NOORDEN), aberauch schwere Alkohole (Rum, Whisky, Kombranntwein), bei 
welchen O. NEUBAUER (KRAUS-BRUGSCR) Glykosurieverminderung beobachtet 
hat. (Eingehende Speiseplane: in v. N OORDENS und ISAACS Tabellen in den 
letzten Auflagen, in KRAUS-BRUGSCR und in J. SCRWALBE, 6. Auf I., S. 76-96.) 

In mehrfacher Hinsicht leistet Insulin auch bei Diabetesdermatosen gute 
Dienste. Es kann in leichten Fallen, es soll aber in Fallen mit hartnackigen 
und schweren Dermatosen wie bei anderen Komplikationen injiziert werden 
(E. FORSTER): In leichten Fallen gibt man 10 E., in dringlichen taglich und in 
groBeren Mengen, doch mit Kautelen gegen etwaige Hypoglykamie. Vom Insulin 
hat auch die Dermatose haufig Nutzen. In leichten und mittelschweren Fallen 
kann vielleicht das vorhandene Inselgewebe durch Insulin und durch Kaseosan 
(SINGER, Wein) zu erhohter Tatigkeit angeregt werden (W. REDISCR, zit. nach 
E. LANG und P. MAU:LER) und ist damit die Moglichkeit einer Zulage von 
Kohlehydrat und somit Abwechslung der Speisenliste gegeben und in schweren 
Fallen ist das drohende Koma wiederholt verhutbar. Ersatzweise kann Synthalin 
(FRANK) bei leichten Fallen in kleinen Dosen angewandt werden. 

W 0 nach Diatanderung Hyperglykamie und Glykosurie abnehmen oder 
schwinden und das Allgemeinbefinden (Schlaf, Kraftgefiihl usw.) sich 
bessert, geben auch auBere und medikamentose Hauttherapie (evtl. Vaccinen) 
der jeweiligen yom Diabetes beeinfluBten Exantheme (Eczema marginatum, 
Balanitis, Vulvitis, kleine Furunkel) bessere oder gute Erfolge. Selbst groBe, 
schwere Furunkel sind bei Abnahme -Von Glykamie und Glykosurie haufiger 
als ohne die Diateinhaltung einer konservativen Methode zuganglich, wodurch 
groBere Incisionen mit den fur schwere FaIle drohenden Folgen (Shock, Weiter
schreiten der Infektion, Fieber, Ketonamie und Koma) hintangehalten werden 
konnen. Diabetische Hautnekrosen mit reaktionslosen Randpartien konnen 
bei richtiger Diiit in Folge besserer Durchblutung von Grund und Rand 
rascher abgestoBen und von gesunder Granulation ge£olgt werden. Allgemeiner 
Pruritus, Erytheme und Urticaria bessem sich bei gleichzeitigem kurgemaBen 
Gebrauch der durchschwemmenden neutralisierenden Karlsbader, Nauheimer 
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oder Neuenabrer Mineralwasser (MAASE und SAALECKER), deren "giinstiger 
EinfluB auf Glykosurie und Hyperglykamie" wabrscheinlich, wenn auch nicht 
bewiesen ist (H. H. MEYER und J. SCHUTZ). 

Auch die diabetischen Xanthome reagieren auf antidiabetische Diat (PUSEY 
und JOHNSTON, zit. v. ZUMBUSCH) schwinden rasch manchmal in wenigen Tagen 
(v. ZUMBUSCH, S. 261), doch auch manchmal nicht (LANCASHIRE) und lassen 
auch gelegentlich dui{Jn langere Zeit Reste zuruck. Hier handelt es sich vielleicht 
nach JADASSOHNS Meinung urn latente (alimentare) Glykosurie, bzw. um zuruck
gebliebene Hyperglykamie (BLOCH); Xl1nthome ohne Glykosurie, aber mit auf 
Diabetes deutenden Symptomen: Pruritus, Magerkeit (FaIle von GAUCHER 
und DRuELLE, SHOEMAKER) sollten einer Zuckerbelastungsprobe unterworfen 
werden (v. ZUMBUSCH). Uber rasches Verschwinden diabetischer Xanthome nach 
Beginn einer Insulinbehandlung berichtet TOUTON in Knolls Mitt. S. 4. Es 
darf jedoch nicht verschwiegen werden, daB manche der yom Diabetes geforderten 
Exantheme trotz richtiger Diat und Schwinden der Glykosurie nicht prompt 
heilen, wie Vulvarekzeme und Pruritus vulvae, woran vielleicht der Fortbestand 
anderer Faktoren, z. B. von Pilzen, schuld ist. 

Dies erklart sich moglicherweise dadurch, daB das Hautgewebe doch nicht ge
nugend zuckerfrei, wohl aber fur auBere Reize sensibilisiert wurde oder daB 
schwerer zu beseitigende Veranderungen eingetreten sind. Naturlich ist es bei 
einem der den Diabetes begleitenden Dermatosen nicht ausgeschlossen, da.B sie 
als koinzident, aber nicht atiologisch yom Diabetes abhangig, zuruckbleiben, 
wenn letzterer sich bessert oder fur eine Zeit aufhort (Falle von E. HOFFMANN, 
BRocQ, SAALFELD und ZUMBUSCH, zit. bei ZUMBUSCH, S. 263). 

Erwahnung verdient, daB es leichte Diabetesfalle gibt, welche niemals Haut
erscheinungen zeigen, andererseits fur Diabetes verdachtige Krankheitsbilder, so 
Pruritus, haufige Furunkel, Eczema marginatum, Trockenheit im Munde, of teres 
Durstgefuhl vorhanden sind, aber keine Glykosurie (LERAUD). Das Blut solcher 
Falle ist auf Zuckergehalt (JADASSOHN), der Organismus auf Zuckertoleranz zu 
prufen (v. ZUMBUSCH), namentlich bei Diabetes in der Aszendenz. Vielleicht 
kann in solchen friihzeitig erkannten Fallen durch alsbald versuchte Zucker
und Kohlehydrateinschrankung Schonung von Pankreas und Leber erzielt 
und die volle Entwicklung eines Diabetes hintangehalten werden. 

1st bei allen Dermatosen, bei denen gelegentlich ein Diabetes festgestellt 
wird, die Diatbehandlung nutzlich, so solI doch nirgends die etwa notige auBere 
Therapie vernachlassigt oder unterlassen werden .. Wegen der verhaltnismaBig 
groBeren Hinfalligkeit der Haut des Zuckerkranken sind hohere (atzende) 
Konzentrationen differenter Stoffe zu meiden, wegen Neigung der Haut zu 
eitriger, septischer Entziindung prophylaktisch die gesunden Hautpartien der 
Umgebung aseptisch zu halten, Abscesse und groBere derbe Furunkel mussen 
manchmal behufs Druckentlastung schnellstens geoffnet werden. 

G.icht (Harnsauregicht). 
Ob die verschiedenen Arlen und FaIle von Dermatosen der Harnsauregicht 

(v. NOORDEN, S. 166) direkt oder indirekt zuzuschreiben sind, wie dies ge
schah und auch jetzt noch (KROMAYER) in geringerem MaBe geschieht, ist 
zweifelhaft. "Unzweifelhaft" gichtangehorig erscheinen JADASSOHN (S. 168 f.) 
und BLOCH die POSPELowschen mit Gichtanfallen rezidivierenden dunkel
violett en, spater hamorrhagischen Flecken der Unterschenkel mit harnsauren 
Salzen und Harnsaurekrystallen um die GefaBe und manchmal folgenden ver
breiteten Erythemen und oberflachlichen Geschwuren. "MutmaBlich" (JADAS
SOHN) gichtisch sind dunkelblauliche Verhartungen an FUBen und Handen 
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gichtisch veranlagter Kinder (HUTCHINSON) und gichtischer Manner, weiters 
von amerikanischen, englischen, franzosischen, auch deutschen Autoren be
schriebener Pruritus generalisatus (GARROV, MORTON, DUCKWORTH, MORRUT), 
Pruritus genitalis u. analalis, Urticaria, angioneurotisches Odem (MINKowsKIund 
BULKLEY); Ekzeme sind bei Gichtikern in 30-47% angegeben (BULKLEY, GAR
ROD, C. RASCH). KROMAYER (1925) will viele - in 30 Jahren weit uber tausend 
Fane harnsaurer Ekzeme - biochemische Beweise fehlen - gesehen haben, 
die nach akutem Beginne, haufig ohne oder bei geringster Veranlassung 
ortlich rezidivieren, aber auch auf weitabliegende Stellen uberspringen, uber
wiegend chronische Formen zeigen, jeweilig - Haufigkeit unerwahnt -
kombiniert mit larvierten oder ausgesprochenen Gichterscheinungen evtl. 
erblich. DUCKWORTH, BULKLEY beschreiben Gesichtsrote und follikulare 
Entzundung der Nasenflugel. Nur wahrscheinlich (JADASSOHN, BR. BLOCH, 
v. ZUMBUSCH) zur Gicht gehorig sind Acneschube, mit Gicht alternierend, 
pruriginose Dermatosen (BESNIER), fluchtige akute Odeme (GRAVES, GARROD, 
LANGE), bruchige (P. LUFF), gryphotische (NEES) firstartig zusammengedruckte 
Nagel (J. HELLER, S. 187), HEBERDENsche Knoten und noch zahlreichste 
andere, vollig uncharakteristische Dermatosen. 

Die Kriterien fUr eine direkte Zugehorigkeit solcher Dermatosen zur Harn
sauregicht: Ablagerung von Harnsaure in der erkrankten Haut, Gleichzeitig
keit oder Alternieren von Gichtattacken und Ausbruch oder Verschlimme
rung von Hauterscheinungen, endlich der EinfluB von purinfreier oder Marmer 
Kost auf die Hauterscheinungen sind vielfach nicht geliefert worden (JADASSOHN, 
BR. BLOCH, SALOMON und v. NOORDEN, BLASCHKO), doch konnte angenommen 
werden, daB moglicherweise indirekt Sensibilisierung der Haut durch zeitweise 
Anreicherung der Harnsaure in Blut und Haut (Urathistechie GUDZENT) bei 
mangelhafter Ausscheidung derselben uncharakteristische Dermatosen fDrdert. 

Die Diat besteht in purinfreier oder Marmer Kost. Um ihre ZweckmaBigkeit 
zu erklaren, sei kurz folgendes bemerkt. Die Nahrungspurine einerseits, die 
eigenen Gewebszellennucleine andererseits (HORBACZEWSKI, KOSSEL, SCHITTEN
HELM, JONES, BURIAN, zit. GUDZENT) sind die (exo- und endogenen) Bildner 
der beim Menschen (nach SOETBEER, WIECHOWSKI, THANNHAUSER, zit. GUD
ZENT) nicht mehr zersetzbaren Harnsaure. Bei purinfreier Kost und etwa 
3,5 mg% im Blut (GUDZENT, STUMPKE und SOIJKA) steigt die Harnsaure beim 
Gichtiker bis 7 mg% (MAGNUS-LEWY, bis 17,5 mg% [n [GARROD]), jedoch 
nicht konstant. Aber auch beim Gichtiker fehlt nach GUDZENT in 30% der 
Fane diese Vermehrung.; sie ist also nicht so charakteristisch, als man bislang 
angenommen. Ubrigens ist sie, auch wenn vermehrt, ein normales Stoffwechsel
produkt (BR. BLOCH, BRUGSCH, SCHITTENHELM, zit. GUDZENT). 

Die Ausscheidung der Harnsaure steht zur Blutharnsaure beim Gichtiker 
zeitweilig in einem umgekehrten Verhaltnisse. Bei purinfreier Kost normal 
oder nur wenig unternormal, also nur leicht retiniert, geht die Ausscheidung bei 
purinhaltiger Kost quantitativ unter Schwankungen nach abwarts (WEINTRAUD, 
MAGNUs-LEWY, ROMMEL) und sinkt stark herab, wenn der Gichtanfall kommt. 
1m akuten Gichtanfall selbst steigt sie, geht aber bald, noch wahrend der Gicht
anschwellung, in verminderte Ausscheidung der exogenen Nahrungs-Purin
korper uber. Auf Grund unge£ahr ahnlicher Befunde halt en STUMPKE und 
SOYKA es fUr moglich, eine Unterscheidung von gichtischen und nicht gichtischen 
Dermatosen zu erzielen. Wahrend bei Purinbelastung der Gichtiker im anfalls
freien Intervall der Gehalt der Harnsaure im Blute ansteige, die Ausscheidung 
aber sich verzogere, sei beides in den untersuchten Hautfallen nicht gichtischer 
Natur gleichsinnig. Wie das Blut, so durfte der Hautgewebssaft zur Zeit des 
Anfalles verhaltnismaBig reich an Mononatriumurat sein, aus dem dieses bei 
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hoherer Konzentration, als dem Losungswert entspricht (fiber 12-13 mg in 
100 ccm [GUDzENT]) meist unter Schmerz, Rotung und Schwellung, aber auch 
ohne solche (MINKOWSKI, zit. JADASSOHN, S. 167 und 240) zum Ausfallen 
kommt. 

Durch obige Untersuchung lieBe sich also mitentscheiden, welche FaIle 
sog. gichtischer Dermatosen man als solche anerkennim und auch diatetisch 
behandeln soll. Syndrome von Arthritis, Asth~ Migrane und chronischem 
Ekzem, die manche dem "Gichtikertypus" anrejJien mochten, konnen Urikamie 
haben, deren Verhalten bei fortlaufender Unt~ryUchung als normal zu bezeichnen 
ist (THANNHAUSER und WEINSOHENK, zit. rOEL). ' 

Ffir die nach strengerer Feststellung/ ererbter oder erworbener Gicht, 
objektiv (Harnsaurespiegel) und klinisch (Verlauf, Verhalten gegen Purin. 
belastung) als gichtig erkannten Hautfalle erscheint die Purinbeschrankung in 
der Nahrung (und die medikamentose Anwendung von Atophan, Iriphan) 
niitzlich. Die Kur kann schon in der anfailsfreien Zeit mit einer Prufung auf 
Ausscheidbarkeit der Harnsaure beginnen, und zwar mit langerer Darreichung 
purinarmer Kost, welche die Ausscheidbarkeit der Harnsaure zu steigern 
scheint (v. No ORDEN S. 159). Durch probeweise Eint1ihrung von Fleisch, ge
nauer von Fleischextrakt oder Nuclein (BR. BLOOH) kann man die Ausscheide
fahigkeit priifen und so eine Art Toleranzbestimmung (N OORDEN und A. SOHLIEP) 
fiir Harnsaure (wie durch Glucose bei Diabetes) durchfiihren. Die Diatkur 
besteht in monatelanger Einschrankung bzw. Entziehung nucleinreicher Kosi 
(Fleisch aller Sorten, Hirn, Leber, Niere, Thymus, Pankreas, Fische [Hecht, 
Sprotten, Olsardinen, Sardellen, Anchovis, Lachs, Forelle], Linsen, Erbsen, 
Weizenmehl [SOHMIDT, G. BESSAU, HESSE]). . 

Gestattet, weil purinfrei: Eier (in beschranktem MaBe), Milch, Kase, Ka
viar; weil praktisch purinfrei: Kartoffeln und 150 g Gemiise. Bei langerer 
Kur und Widerstand des Kranken kann bis 150 g Fleisch im Tage erlaubt werden 
(KRAus und BRUGSOH und SOHWALBE, S. 75). 

Die Diatanderung soIl nicht briisk geschehen (GUDZENT): "Auch bei monate
langer purinfreier Kost verschwindet die Harnsaure aus dem Blut der Gichtiker 
nicht" (BRUGSOH und SCHITTENHELM zit. JOEL). 

Entziehung des Alkohols, der die Harnsaureausscheidung vermindert 
(H. LEBER, zit. v. NOORDEN) und GenuB schwach salinischer Mineralwasser, 
die diese Ausscheidung fordern (v. NOORDEN). Alkali scheint schadlich, Saure 
niitzlich; (Ac. mur. dil. 10-20 gtt. in Wasser mittag und abends wahrend 
der Mahlzeit behufs Hintanhaltung der Uratbildung (KRAUS und BRUGSOH, 
ebenda). 

Als Entziehungskur ist die reine Milchdiat bei der Harnsaurediathese ,anzu· 
wenden (RETZLAFF 298). 

Traubenkuren (2-3 kg Trauben oder deren Sa£t) mit geeigneter Beikost 
werden bei Gicht gemacht (RETZLAFF S. 301). Tee, Kaf£ee in eingeschrankter 
Menge gestattet, Fliissigkeit nicht iiber 2-3 Liter taglich (KRAUS und BRUGSCH 
daselbst). Ausfiihrliche Speiseplane bei v. No ORDEN, KRAUS und BRUGSCH. 

M edikamentos erscheinen innerhalb der Grenzen der Toleranz Atophan, Nova
tophan und Iriphan indiziert, da sie die Harnsaure im Blute (auch schon bei 
purinfreier Kost) vermindern, also Gichtanfallen vorbeugen, die Ausscheidung 
der Harnsaure im Harn aber steigern (SWMPKE und SOYKA); nach Aussetzen 
von Atophan erscheint die Harnsaure im Blute' rasch wieder (STEINITZ und 
STARKENSTEIN). Bei Hautleiden soIl die Kur schon vor einem Anfall (bzw. ohne 
Riicksicht auf einen zu erwartenden) und natiirlich wahrend eines solchen 
durchgefiihrt werden. Uberhaupt halten STUMPKE und SOYKA bei Dermatosen 
mit nachgewiesener (endogener) Urikamie Purinbeschrankung und innerlich 
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Atophan und Iriphan eines Versuches wert, da hierauf nicht nur Sinken der 
Harnsaurezahlen im Blut und Harn, sondern auch eine gewisse subjektive und 
objektive Besserung der Dermatosen beobachtet wird. Da auBer den Anfallen 
auch die spezifische Gewebsbeschaffenheit (GUDZENT), welche die Ablagerung 
der Harnsaure fordert, behandelt werden soIl, so empfehlen sich hierzu: Be
wegung, Balneo- und langer dauernde Radioemanations- (GUDZENT) und 
Lichttherapie (PINKUSSEN). Die ortliche auBere Therapie der jeweiligen Der
matose muB natiirlich gleichzeitig durchgefUhrt werden. KROMAYER glaubt, 
sie miisse der Diatbehandlung vorausgeschickt werden, da letztere allein die 
chronische Gichtinfiltration des Hautgewebes nicht beseitige. Zur ortlichen 
Behandlung diirften sich Atophansalben empfehlen. 

Andere St offwechseldermatosen. 

Es ist wahrscheinlich, daB auch andere Stoffwechselanomalien mit Ent
stehung, Besserung und Heilung von Dermatosen in Beziehung stehen. Die 
Beantwortung dieser Frage wird immer wieder durch quantitative Bestimmung 
der in Blut, Korpergeweben, in der Haut selbst und im Harn auffindbaren 
Stoffwechselsubstanzen .zu erledigen gesucht, wie es scheint ohne den fUr 
die aufgewendete Miihe lohnenden Erfolg. DaB diese Bestimmungen gleich
zeitig an moglichst vielen Stoffen unternommen werden solIten, haben mit 
Riicksicht auf Synergien und Antagonismus der betreffenden Stoffe BR. BLOCH 
und LIPPITZ betont, letzterer hat auch. auf den Mangel diesbeziiglicher 
Fakaluntersuchung hingewiesen. Die schwere Durchfiihrbarkeit simultaner 
Bestimmungen aber, noch dazu nach eventuelIer Kostvariierung und bei 
Verfolgung des klinischen Verlaufes, somit in verschiedenen Phasen der
selben Hauterkrankung - auf letzteres machen NATHAN und STERN aufmerk
sam -, zwingt al,lch Einzelbestimmungen zu beachten, obzwar sie nur Fixie
rungen von Zustandsbildern darstellen. Beriicksichtigung von Alter, Konsti
tution, Verdauungs- und endokrinen Schaden der Behandelten, einer Versuchs
vorperiode mit einer Standardkost (STUMPKE, LIPPITZ u. a.) evtl. mit Ent
ziehung oder Belastung mit verschiedenen Nahrungsstoffen, Puree, Kohle
hydraten, Kochsalz (STUMPKE, URBACH), und die von verschiedenen Autoren 
(STUMPKE und SOYKA, URBACH, LIPPITZ, NATHAN und STERN) betonte Ver
wendung verlaBlicher chemischer Methoden wiirde es gestatten, regelmaBig 
bei auch vereinzelten Hautfallen gleicher Art auftretende Quantitatsunter
schiede auf die betreffenden Dermatosen zu beziehen und Anhaltspunkte 
fiir Stoffwechselkuren fUr diese Dermatosen zu gewinnen. Wo die Hauterkran
kung durch eine innere Affektion bedingt oder von ihr gefordert ist, konnte 
die Behandlung beiden niitzen. Schon die Umstandlichkeit der Stoffwechsel
untersuchungen legt es nahe, vor ihrer evtl. Verwendung die bei Dermatosen 
.gelaufigen diagnostischen Methoden zu erschopfen und auf die ersteren und die 
Stoffwechselbehandlung erst zu rekllrrieren, wenn. diagnostische oder thera
peutische Riicksichten hierzu veranlassen. Manchmal haben auch qualitative 
Nachweise im Blut und Harn diagnostischen und demnach therapeutischen 
Wert, wenn es sich um seltene, sonst sparliche Substanzen, wie Hamatopor
phyrin handelt (0. LIPPITZ). 

Salzstoffwechsel. 
Calcittm und Kalium. Sie haben wichtigeBeziehungen zum vegetativen 

Nervensystem und somit auch zu den HautgefaBen. Calcium ist fiir Leistung 
und Erregbarkeit der verschiedensten Zellen, Reizbarkeit undPermeabilitat 
·der GefaBe hOchst wichtig (MEYER und GOTTLIEB VII, S. 520), seine Salze (auch 

Handbuch der Haut- ll. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 38 



594 R. WINTERNITZ: Die allgemeine Therapie der Raut. 

neutrale) mindern die Capillarendurchlassigkeit, also Entziindungserschei
nungen im Tierexperiment, an Haut und· Schleimhaut und serosen Hauten 
(CHURl und FROHLICH, CHIARI und JANUSKE, H. LEo). Der Vagus
reizung entspricht verminderter Ca- bzw. erhohter K-Gehalt (ZONDEK). 
Verschiebung der Kationen Ca und K in der Nahrung andert nach LUITHLEN 
u. a. beim Tier die Entziindungsbereitschaft der Haut; doch fand KATHE 
BORNSTEIN bei Mausen diesbeziiglich keine, C. F. HAHN bei Kaninchen 
nicht Verschiedenheiten. Calcium und Kalium sind reichlich und in regel
maBiger Anordnung histologisch in der normalen Epidermis nachweisbar: 
Ca in den Wellenbergen der Hornschicht, K in ihren Talern (0. GANS, 
SCHLOSSMANN, W. DARN), Calcium in den Talg-, Kalium in den SchweiBdrusen. 
Chemisch-physikalisch lassen sich bei normalen Menschen Standardwerte ffir 
Calcium und Kaliumspiegel im Blut resp. Serum feststellen, die ffir Ca 9 mgOfo 
(durch Ca-Injektion ffir etliche Stunden auf 10-U mgOfo erhohbar - HEUBNER, 
BILLIGHERMER -, U,3 mgOfo (Durchschnittswert KYLIN zit. LIPPITZ, S. 331) 
bis U,4 mg% (Durchschnittswert URBACH [13 Autoren, darunter URBACH 
und ZONDEK]) betragen, also im Mittel ungefahr 10,6 mg%. 

FUr Kist 20,7 mg% der normale Durchschnittswert (KYLIN, zit. LIPPITZ 
ebenda). Wie wenig von den normalen Ca- und K-Spiegeln jene von Ekze
matikern differieren konnen, geht aus URBACHS und SIMHANDLS an 14 Ek
zemfallen erhaltenen Werten hervor, ,lie ffir Ca etwa 11,2 mg% (Mittel von 
10,28 und 22,80 mg%), fur K etwa 20,5 mg% ergeben. In 11 Fallen 8 verschie
dener Dermatosen: Urticaria, Salvareandermatitis, Pemphigus, Ekthyma, Lup. 
vulg., Psoriasis, Xantbom (3. Tabelle URBACHS und SIMHANDLS) sind fur 
Ca 9,60-12,40, fUr K 18,28-24,56 mgOJo erhoben worden, also Zahlen, die 
kaum von jenen bei den Ekzematikern gefundenen differieren, bzw. jene~ 
von N ormalfallen. 

Auch der von J. LOB, LUITHLEN, LIPPITZ fur wichtig angesehene Ver
haltniswert K/Ca ware fur Normale und Ekzematiker ungefahr gleich, 
namlich etwa 1,8-1,9. Einen Koeffizienten (K/Ca) fur die Dermatosen der 
Tabelle 3 zu berechnen, erubrigt sich, da die Zahl der an den einzelnen Derma
tosen Leidenden nicht genannt ist. 

Von Mineralstoffen ist, was die Menge betrifft, der Ohlorstoffwechsel in der 
Haut mit an erster Stelle zu nennen. Der Kochsalzblutspiegel betragt 500 
bis 650 mg% (RONA zit. STUMPKE und SOYKA), 560-600 (E. URBACH). 
Bei Na-Chlorzufiihrung durch Ernahrung oder intravenose Injektion enthalt 
die Haut prozentisch weit mehr Chlot als aIle Gewebe (uber lis des gesamten 
Korperchlors bei oraler Zufuhrung, 31-76% bei intravenoser Injektion 
(WALGREN, PADTBERG, SCHOLZ und HINKEL). Bei diesem V1lrhalten ist die 
Annahme naheliegend, daB starker Kochsalzgehalt der Nahrung die Hautreiz
barkeit steigern (RAVITCH), iiberschussige Chloride und organische Chlorver
bindungen Chloracne erzeugen konnen (LEHMANN), daB es demriach zweckmaBig 
sein kann, bei Hautreizung, Hautentziindung (Pruritus, Urticaria, Erythem und 
akutem Ekzem) und besonders bei gleichzeitiger Nierena££ektion das Nahrungs
kochsalz nicht zu steigern. Bei Acne wurde Salzeinschrankung verschiedentlich 
geraten, RAVAUT verzeichnete Besserung der Dermatitis artificialis durch salz
arme Kost, amerikanische Autoren zeitweilige Besserung von Psoriasis und 
Ekzemen bei Fleisch- und Kochsalzeinschrankung. Mit moglichster Kochsalz
entziehung (und gleichzeitiger Einschrankung des EiweiBes und der Kohle
hydrate, dagegen Vermehrung von Fett, frischem oder gedampftem Gemuse und 
Vitaminen - Gesamtnahrwert im Gesamtwert von 3000 Calorien -) haben 
GERSON, und in modifizierter Weise HERRMANNSDORFER und SATIERBRUCH sehr 
bemerkenswerte Resultate bei Hauttuberkulose erzielt. (Gleichzeitig wurde zeit-
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weise Lichtbehandlung unter Vermeidung von Hautentziindung durchgefiihrt, 
JESIONEK). Bei einem groBen Teil der 150 Lupuskranken sind auch die Rand
knotchen "spurlos aufgesaugt worden." (BOMMER, daselbst die detaillierte 
Speiseliste, die sieben kleine Tagesmahlzeiten vorschreibt.) Nach chlorarmer Er
nahrung wiederum ist der Chlorverlust der Haut weit groBer als jener des iibrigen 
Korpers (60 bis 90% desselben). Aber nicht immer lassen sich, wie im letzt
erwahnten FaIle, Stoffwechselanderungen, auch wenn sie richtig festgestellt sind, 
einfach durch Zufiihrung oder Entziehung der betreffenden, verminderten oder 
gesteigerten Stoffwechselsubstanzen therapeutisch in Ordnung bringen. So nicht 
beim Pemphigus, bei welchem Kochsalzanreicherung im Blutserum, Salz
speicherung in der Haut zusammen mit Verringerung oder Vermehrung der Salz
ausscheidung im Ham eine offensichtlich wichtige Rolle spielen (CASSAET und 
MICHELEN, BAUMM, STUMPKE, KARTAMISCHEW, POKORNY und KARTAMISCHEW, 
URBACH), oder das Zusammentreffen .von Salzvermehrung im Blut, plotz
lich verminderte Ausscheidung im Harn und Blaseneruption an der Haut 
(STUMPKE, KARTAMlSCHEW und POKORNY, URBACH). Nichts liegt naher als 
der Versuch, durch Salzentziehung den Blasenschub zu stoppen (CASSAET und 
MICHELEN zit. STUMPKE). Aber das Resultat kann dem erwarteten gerade ent
gegengesetzt sein: bei Kochsalzverminderung (= Entzug) in der Nahrung 
neue (schwere) Blasenschiibe (STUMPKE, S. 472, URBACH, S. 66). Bei Salz
infusion Besserung (STUMPKE); aber "wie der erwahnte Salzentzug, so kann 
auch starke Belastung bedeutendc Verschlechterung, kleinc Kochsalzgaben aber 
(2-5 g) zu einer schwach gesalzenen Kost objektive und subjektive Besserung 
bringen" (E. URBACH, S. 64). Der gestorte Kochsalzstoffwechsel kann also 
ein sehr wichtiger Bestandteil eines Krankheitskomplexes sein und, in be
stimmter Art (s. URBACH, S. 65) gepriift, fur den Pemphigus ei.n diagnostisch 
charakteristischer. Therapeutisch genugt seine Beeinflussung nicht. 

Bei manchen Haut- und inner en Affektionen, bei denen Verringerung von 
Mineralstoffen nachweisbar ist, tritt bei ZufUhrung der letzteren eine Besse
rung oder Heilung ein: Myxodem (und jodothyrinarme Struma) kann durch 
Jod in allen Formen gcbessert werden; der senile Pruritus, wclcher durch 
Kieselsaureverminderung in der weniger elastischen entzundungsbereiten 
Greisenhaut entstehen soIl (H. SCHULZ, WIECHOWSKI) wird durch kieselsaure
haltige Getranke (Glashagner Mineralwasser [S. SCHWARZ, A. KUHN, ZUCK
GRAF und GONNERMANN]), Zinnkrauttee (Equisetum arvense LUITHLEN) und 
Kieselsaurepraparate: Silicol (BACHEM, S.49), Siliquid, Silacid., auch intravenos 
Natr. silicicum, gebessert. 

Die "medizinale" ZufUhrung des Eisens, namentlich anorganischer Ver
bindungen bei Dermatosen (Acne, Lichen, Ekzem, Seborrhoe, Urticaria) eisen
(hamoglobin-) armer, anamischer, chlorotischer, kachektischer Personen 
steigert die Hamoglobinbildung in den blutbildenden Organen (KUNKEL, 
CLOETTA, ABDERHALDEN, TARTAKOWSKY, FR. MULLER, W. HEUBNER zit. MEYER
GOTTLIEB VII A 542-550) und unterstutzt die auBere Behandlung; Kom
bination mit Chinin und Arsen - auch in Mineralwassem - empfiehlt sich 
bei durch Malaria und Lues entstandener Eisenarmut und bei Kachexie. Gut 
vertragen werden: nicht atzende und wenig stopfende Eisenpraparate (MEYER
GOTTLIEB, daselbst S. 550), wie Blaudpillen, kolloide und an Albuminat 
gebundene Praparate (Mercks Index 1927, S. 115). 

Schwetel, dessen Bedeutung namentlich fUr die auBere Behandlung zur 
Geltung kommt, innerlich fUr Dermatosen seltener gebraucht, wirkt vielleicht 
uber das vasomotorische Nervensystem durch "Regulierung der Blutwallungen" 
(SPIETHOFF) auf chronische Entzundungen. 

38* 
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Von den kolloiden S-Praparaten: Sulikoll, Sufragel, Sulfolein sind die beiden 
letzteren parenteral angewendet schmerzhaft, mach en Fieber, wirken aber 
gunstig bei Acne juv., Ekzem und Psoriasis (N OBL und KANTOR), Rosacea (SPIET
HOFF und BLOCH) bei ortlichen und Allgemeinerscheinungen des Salvarsans. 
Natriumthiosulfat bessert und heilt: Toxische Dermatitis (Salvarsan), ekze
matiforme Entzundungen, Uberempfindlichkeitsdermatosen: Urticaria, Eryth. 
multif., beginnende Prurigo Darier (J. LEHNER, ABRAMOWITZ, E. F. MULLER 
und DELBANCO). Nach den beiden letztgenannten Autoren regt es vielleicht 
bei beginnender Uberdosierung von Salvarsan und beginnender Salv.- und 
Hg -Dermatitis den Hautstoffwechsel, spezieU die "stockende Ausfuhr des 
Arsens und Hg's durch das Blut wieder an" (BEINHAUS und E. RAAB). 

Die Schwefelthermen sollen auch in den "Korpergeweben fixierte evtl. 
auch in den Darm ausgeschiedene Metalle, Hg (und Blei) als unlOsliche Sulfide 
zur Ausscheidung bringen" (MEYER und GOTTLIEB, S. 256), und hiermit gunstig 
wirken. Bezuglich Hg schon von SCHUSTER senior in Aachen behauptet. 

Die organischen Stoffe zeigen wie bei Diabetes- und Gichtdermatosen so 
bei verschiedenen anderen Dermatosen Steigerungen: z. B. der Blutzucker: 
M. RAYMOND, A. LACROIX und E. HAD IDA berichten Hyperglykamie bei 
20% infektioser Dermatitis, 25% Xanthomen, 12,5% Psoriasis L. HUDELO 
und R. KONRISKY bei 15 von 16 Ekzemen, allen (8) Furunkeln. Auch der 
Harnsaureserumspiegel bei purinfreier Kost bis 3,5 mg% erreichend (STUMPKE 
und SOIKA) ist bei verschiedensten Hautaffektionen bis 6,9 mg% erhoht, 
so bei Urticaria aller Art (SAKAGAMI [Besserung von Urticaria und Urik
amie unter Atophan]), bei Prurigo,Pruritus, Ekzem (KAMBAJASHI Lauch 
Zucker- und Calciumspiegel erhoht], KAMBAJASHI und KmcHI); bei Derma. 
titis herpetif. Duhring (3 FaIle, STUMPKE und G. SOIKA [auch Calcium 
erhoht, Blutzucker niedrigJ); bei Dermatitis exfol. (KAMBAJASHI und KruCHI 
neben Vermehrung der Calciumionen); bei Ekzem, Pruritus aller Formen, 
Lymphogranuloma, Lupus erythem.(E. PULAY, manchmal bei Diabetiden 
auch Calcium- und Zuckervermehrung). Die Purinbasen sind vermehrt, manch
mal vermindert bei Dermatitis exfoliativa (KOHDA KOTARO). 

Der Cholesterinspiegel, normal zwischen 170-220 mg% (zit. nach STUMPKE 
und SOIKA) wird bei Xanthoma multiplex und palpebr. stark erhOht (250 bis 
610 mg%) - aber von ARZT, SIEMENS u. a. (zit. E. URBACH A.D.S. 155 
S. 184) selbst bei ausgedehntester Xanthelasmatose als normal angegeben. -
Gesteigert, obzwar nicht regelma13ig, sei er bei Ekzem, Urticaria, Psoriasis, 
Acne u. a., normal oder niedriger bei Syphilis (ISHIVARI). Doch ist er 
auch bei Gesunden schwankend, bei Frauen bis 40% hoher als bei Mannern, 
mit dem Alter steigend. 

Reststickstoff im normalen Blut zeigte "relativ hohe Werte" bei einigen um
schriebenen chronis chen Ekzemen neben erhohten Zucker- (bis 147 mg%) 
und Diastasewerten: Ganz au13erordentlich erhohte Diastasewerte (160-320 D) 
gab je 1 Fall von konstitutionellem Ekzem und BOEcKschem Sarkoid (STUMPKE 
und SOIKA, zit. aus Diskussion .zu BLOCH, Haut- und Stoffwechselkrankheiten 
Zbl. Hautkrkh.). 

Der Grundumsatz wurde vermehrt bei Acne, Seborrhoe, vermindert bei 
Sklerodermie (LORTAT und LEGRAIN) gefunden; Organtherapie beeinflu13t 
bei endokrin bedingten Dermatosen den Grundumsatz. Derselbe wird bei 
Ichthyosis als gesteigert um 17 -44% , nach KROGH und WITH als vermindert 
angegeben - wegen Insuffizienz der Schilddruse - ; SIEMENS (A.D.S. 151 S. 197) 
spricht ihn als nicht vermindert an. 

Hoher Gesamtstickstoffgehalt und auffallend hoher Harnstoffwert in Blut 
(und Urin) ist in Fallen von Ekzem vorhanden, bei Fallen von exsudativer 
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Diathese eine auch die EiweiBsubstanzen betreffende Sto££wechselsteigerung 
nachweislich (PETHEO). Fragt man sich nach der Bedeutung dieser Zahlen
aufstellungen fur die Therapie bzw. Ernahrung, so kann man vorlaufig sagen: 
Ware der ursachliche Zusammenhang einer nachgewiesenen Stoffwechsel
anomalie und einer etwa glyichzeitig vorhandenen Dermatose gesichert, so 
wiirde der therapeutischen Beeinflussung der ersteren, z. B. durch die Ernahrung, 
auch jene der Dermatose folgen. Dies trifft auch bei Stoffwechseldermatosen 
zu, die man klinisch atiologisch charakterisieren kann. Zu ihnen rechnen 
BR. BLOCH und LUTZ drei Arten von Dermatosen: a) Ablagerungsdermatosen 
(Hautgicht, Xanthom, Ikterus, Aurantiasis); b) Lichtsensibilisierungsdermatosen 
(Hydroa vaccinif., Pellagra); c) dyshormonale Dermatosen (Hypo- und Hyper
trichose bei Hypophysenveranderung, Myxodem, Impetigo herpetif., Dermatitis 
dysmen. symmetr.); fiir a) und b) ist Diat, fiir b) auch Lichtschutz notig, fiir 
c ist Substitutions- (Organo-) Therapie am Platz, die iiber Stoffwechselzentren 
und das vegetative System wirkt. Wenn bei der Gruppe der obligaten 
Stoffwechseldermatosen die chemische Untersuchung von Harn und Blut, 
und die morphologisch-klinische Symptombeobachtung ihren Zusammen
hang mit dem Stoffwechsel wahrscheinlich macht und die Therapie auf dieser 
Basis nahelegt, so ist bei der Gruppe der jakultativen Stoffwechseldermatosen 
(BLOCH), zu denen die weitaus groBere Zahl gehort - wie Ekzem, Psoriasis, 
Neurodermatitis, Urticaria, Prurigo, Acne, Idiosynkrasien, exsudative und 
bullose Erytheme und viele andere - die Entscheidung iiber ihre Zugehotig
keit zum Stoffwechsel schwer zu fallen. Die Stoffwechselzahlen erlauben 
haufig keinen SchluB auf die Art der Dermatosen. Es konnen sich diese 
Zahlen z. B. bei Urticaria, Dermatitis exfol., Salvarsandermatitis, Vitiligo 
vulg. auf der gleichen Hohe der Calciumionen bewegen (s. URBACHS Ekzem
zahlen), die Harnsaurespiegel bei Prurigo, Pruritus, Dermatitis exfol. konnen 
annahernd gleich sein, ein und dieselbe Dermatose kann in fast gleichviel 
Fallen erhohte oder nicht erhohte Stoffwechselzahlen derselben Art haben, 
z. B. Ekzem von 7 Fallen in 3 erhohte, in 4 nicht erhohte, Psoriasis von 
5 Fallen in 2 erhohte, in 3 nicht erhOhte, Lupus von 3 Fallen in 2 maBig oder 
stark erhohte, in 1 Fall niedrige Blut-Harnsaurezahlen geben (STUMPKE und 
SOIKA in Diskusion zu BLOCH). 

Die. rherapie einer Dermatose auf eine unklare oder unvollstandige Stoff
wechselstOrung zu grunden, ist deshalb nicht berechtigt (BLOCH, Haut- und Stoff
wechselkrankheiten). Die Annahme eines Eigenstoffwechseis der Raut, auf 
Grund in ihr nachgewiesener Fermente (E. KLOPSTOCK, JAMASAKI bei BUSCHKE, 
daselbst), auf Grund einer auBergewohnlichen Speicherung gewisser Stoffe (ChIor, 
Zucker - E. URBACH und SICHER), Wasser und hoher Wasserstoffionen
konzentration im Harn einzelner Dermatosen (Neurodermiten und ausgedehnten 
Seborrhoen), die ffir Anderung des Saure-Basenhaushalts des Korpers sprechen 
(F. JACOBSOHN und A. JOSEPH bei BUSCHKE ebenda) konnen den Zusammen
hang mancher Dermatosen mit dem Stoffwechsel stiitzen, aber vorlaufig nicht 
verallgemeinert (BUSCHKE ebenda) und therapeutisch nur zum Teil ausgewertet 
werden. Durch chemische Untersuchung aufgedeckte Stoffwechselbeschaffenheit 
bei Hauterkrankungen kann nur in wenigen Fallen allein die Therapie indiz.ieren; 
sie muB durch die verschiedenen klinischen Untersuchungsmethoden, durch 
"klinische Priifung endokriner und vegetativer. Funktionen" erganzt werden 
(LIPPITz), die ihrerseits fiir die chemischen und biologischen Ergebnisse zum 
Teil mitbestimmend sind (STUMPKE und SOIKA, LIPPITZ, URBACH). Eine 
Summierung solcher Ergebnisse zeigt z. B. die Schilddriisenektomie: Hohen 
Gesamtstickstof£, Rerabsetzung der Res.orptionsfahigkeit, der Reilungstendenz 
der Haut und des Raarwachstums (KONIGSTEIN). 
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In manchen Fallen besteht die Moglichkeit, daB nicht eine Stoffwechsel
storung im O::'ganismus die Dermatose veranlaBt, sondern umgekehrt. Je 
nach Ausbreitung, Tie£e und Art der Dermatose - dies gilt besonders bei 
akuter entziindlicher -ist ihr Einflu13 auf Funktionen und Stoffwechsel des 
Organismus mehr weniger ausgesprochen. Fortlaufende Stadienuntersuchung 
von akuten Dermatosen ohne oder mit Odem ergab im Blutspiegel Kali- und 
Kalkmengenanderungen, die bei Beginn der Hautaffektion noch nicht, aut der 
Hohe derselben sehr deutlich, nach Abheilung schon nicht mehr vorhanden waren 
(E. NATHAN und FR. STERN). Die genannten Autoren sehen diese Mengenande
rungen als Begleitsymptome der Resorption des entziindlichen Odems an und 
vergleichen sie· mit einer Proteinwirkung. Es ist nicht zu leugnen, daB diese 
Anschauung in allen Fallen zu Recht bestehen kann, in denen die Dermatose 
oder Hautschadigung das Primare und auBerer Einwirkung zuzuschreiben ist. 

Vitamine. 
Die Elemente einer sonst vollig ausreichenden Nahrung geniigen, wenn sie 

chemisch rein dargestellt, und in normalen Mengenverhaltnissen kombiniert 
verabreicht werden, meist nicht, urn Wachstum, Funktionsfahigkeit und selbst 
Leben von Mensch und Tier (BUNGE, LUNIN, STEPP) zu erhalten. Bei der Labora
toriumsdarstellung der fiir die Versuchstiere bestimm ten N ahrungsmittel gehen 
wichtige Stoffe verloren, vollwertige EiweiBe verlieren einzelne Aminosauren, 
tierische und pflanzliche Nahrsubstanzen durch Alkoholatherextraktion ihre 
Lipoide (W. STEPP); aber auch die Herstellung der Nahrung fiir den Menschen 
muB bei Riicksichtnahme auf Bekommlichkeit und Unschadlichkeit (Keimfreiheit) 
der Speisen mit Verlusten an Nahrungsbestandteilen rechnen. Mit der Schalung 
und Mahlung der Brotfriichte muB ein erheblicher Teil der Kleie, der unter 
der Spitze der Samenschale den Keimling und in der Kleberzellenschicht das 
eiw~iBreiche Aleuron enthalt, entfernt werden (0. NEUMANN); zu langes Aus
kochen des Fleisches und des Gemiises, zu langes Sterilisieren der Milch setzt 
den Nahrwert dieser Lebensmittel betrachtlich herab. In den Ernahrungs
versuchen an Tieren geniigt der Zusatz des entzogenen Lipoids, des abgesprengten 
Eiwei13splitters (Tryptophan, Lypsin) oder einer kleinen Menge dei: nativen 
Nahrung (2 ccm Milch taglich - HOPKINS) zu der "insuffizienten" "Mangel"
nahrung, um schwere Schadigungen fiir kiirzere oder langere Zeit zu beheben, 
und auch in der Kost fiir Menschen konnen Beigaben frischer oder mindestens 
durch Kochen nicht zu sehr veranderter tierischer oder pflanzlicher Substanzen 
durch den Gehalt an akzessorischen Nahrungsstoffen, Vitammen, HOPKINS, 
HOFMEISTER, FUNK, OSBORNE, MENDEL) giinstig wirken. Die Kleinheit der 
Beigaben laBt vermuten, daB Vitamine eine Art katalytischer, vielleicht die 
Verdauungssekretion anregender Tatigkeit entfalten (BICKEL, ABDERHALDEN, 
UHLMANN, BAUMANN und HOWARD); nach ABDERHALDEN erganzen sie Sekret
und Inkretstoffe. TscmRcH nennt sie Pflanzenenzyme, ROHMANN ferment
ahnliche Stoffe, LICHTWITZ Nahrungshormone, FREUDENBERG und GYORGYI 
lassen sie die Oxydationen fordern: Alkoholextrakte von roten und gelben 
Riiben, Olen, Fetten erhohen die 02-VerbreIinung tierischer Zellen; Erhitzung 
schwacht diese Wirkung (TACHAu). 

Von allgemeinen Mangelaffektionen, bei welchen auch Erscheinungen unter 
und in der Haut sich entwickeln, sind zu nennen: 

1. Der Skorbut der Sauglinge und Kinder (MOLLER-BARLow) und jener der 
Erwachsenen. Die betreffenden Kinder sind mit hochsterilisierter Milch und 
mit kiinstlichen (kondensierten, homogenisierten) Milch- und Nahrpraparaten 
(WeiBbrot) aufgezogen: Neben Briichigkeit der Knochen treten bei ihnen 
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Blutungen in der Unterhaut um die Epiphysenenden und an der Mundschleim
haut auf. Bei den Erwachsenen ist dem Erscheinen von Hautpurpura und 
von hamorrhagisch-ulceroser Gingivitis eine langdauernde Ernahrung mit Brot, 
Mehlspeisen, Graupen und Fleischkonserven, bei Mangel frischer, griiner Pflanzen
kost, vorausgegangen. Ungekochte oder kurz gekochte (BARLOW), auch Trocken
milch allein (HESS, NOBEL, WAGNER, STEPP), Citronen- und Orangensaft bringen 
bei den Kindern, frischer Salat, frischer Kohl, Sauerampher, Tomaten, Kiefern
nadeltee (zit. WEITZEL), gedampfte Kartoffeln bei den Erwachsenen neben 
der notwendigen ortlichen Behandlung (Mundpflege usw.) den Skorbut zur 
Heilung, also Substanzen, die, wie verschiedene Beeren-, Kirschensorten, Speise
apfel das sogenannte Vitamin C, Skorbutvitamin, enthalten sollen. 

2. Die Pellagra. Als Ursache dieser vielbeschriebenen Erkrankung (vgl. MERKS 
Zusammenstellung), die neben Darm-, nervosen und psychischen Symptomen, 
haufigst Hauterscheinungen: Erytheme, Ekzeme mit follikularer Hyperkeratose 
(JADASSOHN), Pigmentierung (und zwar an belichteten (RAUBITSCHEK), aber 
auch an nicht belichteten (MERK), jedoch zu Pigmentierung neigenden Partien 
(BUSCRKE) und Atrophie zeigt, wurde von vielen Autoren einseitige Kohle
hydratkost beschuldigt, in Italien, Siidtirol, Rumanien die "insuffiziente" 
(OSBORNE, MENDEL, FINCK, ALBERTONI, TULLIS) aus geschaltem Mais, in Japan 
die aus poliertem Reis hergestellte. (ALBERTONI und TULLIS beschuldigten 
den Mangel gewisser Aminosauren im Maiskorn.) Doch kommt Mais weder fiir 
die spanische (HUERTA, CASANA, SAMBON, zit. MERK) , noch fiir die ameri
kanische, in friiherer Zeit schwere Pellagra in Betracht (THOMPSON-MAc FADDAN
Pellagra-Kommission, zit. MERK, ebenda). Die amerikanische Kommission 
glaubte sogar in vielen Fallen keinen Unterschied zwischen der vorherigen Er
nahrungsweise von Pellagrosen ·und nicht-pellagros gewordenen Personen ge
funden zu haben. Bei der "disponierenden" Mitbeteiligung anderer Faktoren 
an der Erwerbung und Verschlimmerung der Pellagra - z. B. der nervosen 
und psychischen (BONHOEFFER, KLEININGER), der infektiosen Magen- und Darm
affektionen der Pellagrosen, ihrem haufigen Alkoholabusus (JADASSORN) ist 
es schwer, die Hypothese der Ernahrung als einziger oder wichtigster Ursache 
der Entstehung der Pellagra zugrunde zu legen. Die Experimente am Menschen: 
Die mehrfach zitierten Ernahrungsversuche (GOLDBERGERS) an 12 Gefangenen, 
scheinen kein iiberzeugendes Ergebnis geliefert zu haben. In den sporadischen 
Fallen, welche in Mitteleuropa (nicht aus Pellagragebieten) in den letzten 
Jahren mitgeteilt wurden - KLEIMINGER, JADASSOHN (auch Falle von BURGI 
und BR. BLOCH), STRASSBERG, BOTZHOEFFER, OPPENHEIM, BUSCRKE und 
E. LANGER (samtliche bei MERK und BUSCHKE) scheint abE(r doch Maismehl 
(allerdings keineswegs in allen Fallen) in erheblichem MaEe zur Nahrung 
verwendet worden zu sein. Kommt in zahlreichen, wenn auch lange nicht 
allen alten Fallen und in den sporadischen neuen Fallen Ernahrungs
mangel besonders an EiweiE: Milch, Fleisch, (Vitaminen) und Mineralstoffen 
(Mc COLLUM, GOLDBERGER, zit. W. STEPP) als begiinstigender Faktor (neben 
andern, wahrscheinlich infektiosen) in Betracht, so hat im Gegenteile die 
Zufiihrung von "suffizienter" Kost - freilich neben Besserung auch anderer 
hygienischer Ubelstande, Besserung, eventuell Heilung des jeweiligen Falles 
und Vorbeugung gegen Neuerkrankungen gebracht. Behufs Kostverbesserung 
rieten LUSTIG und FRANCRETTI andere Getreidearten, BOYD, Mc COLLUM, 
SIMONDI, PARSON, ROBERTS, GOLDBERGER und WHEELER eine vollwertige 
reichliche EiweiBkost: Volleier, Leber, Hirn, frisches Fleisch, Samen (Hirse, 
Sojabohnen, Spargel, Lattich). (Vgl. RAGNAR BERG, W. STEPP, Vitamin
B-Tabelle!). MAc NEAL empfiehlt viel Milch, frische Speisen, gesundes Wasser, 
RAINSFORD antiskorbutische Kost, LEVIN Citronensa£t, WHEELER reichhaltigste 
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gemi8chte K08t. WILSON Erganzung an Protein und Cholesterol. GOLDBERGER 
betont die ausgesprochene Reilwirkung der Bierhefe, die einen unbekannten, 
auch praventiv gegen Pellagra gerichteten P-P-Faktor enthalten soIl, der durch 
seine Hitzebestandigkeit sich von dem Vitamin B unterscheidet. ROBERTS, 
URBEANU, RAGNAR BERG und HIRSOHSTEIN (zit. RAGNAR BERG, S. 252) 
halten auch Zufiihrung von Basen, wie Schwefel in cystinreichen EiweiBarten, 
Kalk und Kali (in 'griinen Vegetabilien (CENTANNI und GALASSI, zit. RAGNAR 
BERG, S. 250) fUr sehr wichtig. 

In einer groBeren Anzahl noch nicht allzuweit bezuglich Darm-, Nerven
und Hirnaffektionen vorgeschrittener FaIle haben sich unter einer derartigen 
Diatiinderung die Krankheitserscheinungen, auch jene an der Raut gebessert.. 
Gleichlaufend mit der durch die Kostverbesserung fortschreitenden Gesundung 
ist Stoffwechselsteigerung zu beobachten (SULLIVAN, STANTON und DAWSON). 
Diat wirke auch prophylaktisch: Verminderung der Maiskost unter Zufiihrung 
von Fleisch, Eiern und Milch soIl nach ALBERTONI und TULLIO die Zahl 
der Erkrankungen verringern. Vorgeschrittene, psychisch und korperlieh sehr 
heruntergekommene FaIle werden aueh dureh Diiit nieht geandert (Demon
stration JADASSOHN). 

AnschlieBend an die Pellagra, deren A vitaminoseeharakter STEPP mit einem 
Fragezeichen versieht, (S. 1238), ist Beri-Beri zu erwahnen, die durch lang. 
dauernde Ernahrung mit poliertem, also kleienarmen Reis (EYKMAN und seine 
SchUler, Lit. bei WEITZEL, R. BERG und STEPP) entsteht und die durch Zufuh. 
rung von Kleie oder einen Auszug der letzteren geheilt werden kann (FUNK). An 
der Haut beschranken sich aber die Veranderungen auf Empfindungsstorungen 
und Odem. Nahe liegt es aueh, an den guten EinfluB zu denken, den die Zugabe 
von Fruehtsa£ten, von frischem Obst und Gemuse zu einer qualitativ anfeeht
baren Milch- und quantitativ iibergroBen Mehlnahrung auf Kinderdermatosen 
(Neurodermitis, Urticaria, Strophulus) ausubt. Vielleicht bewirken in dies en 
Beigaben akzessorisehe Nahrungsstoffe, Vitamine, die Besserung. 

Mineralwasser. 
Gewisse naturliehe Mineralwasser, welehe Arsen, Jod, Schwefel, Kieselsaure; 

Grubenwasser, welche Radiumemanation enthalten, werden, die ersteren 
'schon durch lange Zeit, Grubenwasser seit einigen Jahren, gegen Hautkrank
heiten innerlich verordnet und verwendet. Fur die Heilwirkung auf die 
Hautherde kommen bei liingerem kurgemaBen GenuB der sog. spezifischen 
Mineralwasser die kleinen, mit dem Blut in die Haut gelangenden Mengen 
spezifischer Substanzen in Betracht, wohl aber auch humorale und eellulare 
Produkte (Leukocyten), deren Bildung in den hamopoetisehen oder endokrinen 
Organen angeregt oder gesteigert wird, und die sich in der Haut, wie im 
ubrigen Korper, auswirken. 

Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen der sogenannten spezifischen 
Mineralwasser ist ein recht versehiedener. Beispielsweise enthalten (MEYER 
und GOTTLIEB und versehiedene Baderprospekte) an arseniger Saure: Levieo 
schwaeh 0,95 g, Levico stark und Guberquelle je 6,9 g, Durkheimer Max
quelle 17,4 g, Roneegno sogar 42 g im Liter; auch bezuglich Eisen differieren 
die Zahlen bedeutend: Maxquelle und Val Sinestra haben weniger als 0,1 g 
Eisen, Roncegno 3 g im Liter. Auch der Jod-, Brom- und Chlor- (Kochsalz-) 
Gehalt der zum Trinken verwendeten Jodbromquellen (Csiz, Darkau, Hall" 
Oberosterreich u. a.) zeigte betrachtliche Untel'sehiede. 1m allgemeinen konnen 
aber auch diese wirksamen Substanzmengen besonders in den kurmaBig ver~ 
ordneten Dosen von Kaffee- und E.Bloffeln und Drittellitern als klein und die 
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betreffenden Kuren als sehr milde geIten. An ihrem gunstigen Effekt hat eine 
langere Trinkdauer und bei Verweilen der Kranken in den Quellenorten (Kur
orten) auch die Summe der daselbst jeweilig angereicherten Heilpotenzen (Luft, 
Licht, Verkostigung und Ruhe) unzweifelhaft Anteil. Die Trinkkuren werden 
oft auch nur als milde Unterstutzung einer andern wirksameren Kur oder als 
Zwischenbehandlung zwischen energischeren therapeutischen MaBnahmen ge
wahlt. Die Arsenwasser werden wie andere Arsenpraparate in auf- und ab
steigenden Mengen eingenommen. Bei "Levico schwach", mit Wasser ge
mischt, wird mit 4 Kaffeeloffel begonnen und binnen 14 Tagen bis 5 EBloffel 
"Levico. stark" gestiegen; bei dieser Menge bleibt man 6 Wochen und sinkt 
weitere 14 Tage wieder auf 4 KaffeelOffel "schwach". Roncegno Beginn mit 
einem Loffel dreimal taglich, Steigerung bis zu 6 Loffel dreimal taglich; Durk
heimer 50 ccm am Anfang, Steigerung taglich urn 25 ccm bis 300 ccm. 
Verbleib bei taglichem Gebrauch dieser Menge durch drei Wochen, dann 
allmahlich wieder zur Anfangsdosis. Kinder beginnen mit 10-20 ccm und 
gehen hochstens bis 30-60 ccm. - Spezifische Mineralwasser sind fur Derma
tosen indiziert, fur welche die entsprechenden Mineralstoffe als nutzlich gelten: 
Chronische Ekzeme, Psoriasis, Skrophuloderme, Pernionen (der Anamiker), 
Acne. Bekannt sind gute Wirkungen von Jod auf Myxodem, Skrophulo
derma, Lues. 

AuBel' den spezifischen konnen Mineralwasser, und zwar bei reichlichem 
GenuB auch die alkalischen, salinischen, radioaktiven, physikalisch-chemische 
Wirkungen auf Hautaffektionen ausuben (WIEOHOWSKI, LUITHLEN, CHIARI
JANUSOHKE, H. H. MEYER und J. SCHUTZ), indem sie Quellung der kranken 
Zellen infoIge Aufsaugung groBerer Mengen anisotonischer Salzlosungen 
und Sprengung dieser ZeUen hervorrufen; die durch die Mineralwasser be
wirkte Steigerung der Peristaltik, Diurese, Expektoration und Diaphorese 
entfernt EiweiBabbaustoffe und damit hautreizende Substanzen. Ca-Ionen 
konnen aus reichlich getrunkenen Mineralwassern entzundungshemmend auf 
die Haut einwirken (LUITHLE:N, RosE, H. H. MEYER und J. SOHUTZ, S. 161), 
wie umgekehrt Kochsalzquellen bei Vorhandensein von Nierenerkrankung die 
Entzundungsbereitschaft der Haut vergroBern konnen (WIDAL und JAVAL 
und H. STRAUSS zit. MEYER und SCHUTZ, S. 144). 

Desensibilisierung als Teil der Hauttherapie, 
Eine anscheinend noch nicht abgeschlossene Zahl von Arbeiten uber Allergie 

und Sensibilisierung der Raut, eingeleitet von jenen von BRUCK, O. PIRQUET, 
J. JADASSOHN, DOERR, BLoCH u. a. hat die Erkenntnis gefestigt, daB beim 
Zustandekommen gewisser Dermatosen, wie Urticaria (Strophulus, Prurigo 
iwuta simplex BROCQ), Prurigo chronica REBRAE, Erythem, Oedema QUINCKE, 
haufig rezidivierende Ekzeme, Dermatitiden -, eine veranderte, und zwar 
gesteigerte Reaktivitat der Haut (Schleimhaut) auf auBere und innere Sub
stanzen, Allergene, beteiligt ist. Die Zahl solcher FaIle vermehrt sich bei Nach
forschung nach der Ursache anscheinend unerklarlicher Ekzeme, Lichenformen, 
Neurodermitiden u. a. Eine objektive Feststellung dieser Hautallergie wurde 
und wird angestrebt durch 1. die funktionelle Hautprufung (J. JADASSOHN, 
BR. BLOOH: Ekzemprobe u. v. a.) mit der neuestens sogenannten (OPPENHEIM) 
"Lappchenprobe" und durch die intracutan oder mit Impfstrich ausgefuhrte 
Applikation chemischer, mikrobieller, biologischer, endokriner, pharmakodynami
scher und mechanisch-physikalischer Allergene auf gesunde Stellen der betreffen
den Hautkranken; 2. durch die von PRAUSNITZ-KtiBTNER angegebene, von 
DOERR, v. BESCHE, BIBERSTEIN, W. JADASSOHN, PERUTZ-RoSNER, URBAOH-
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WIEDEMANN U. a. geiibte Modifikation der Antigen-Antikorper-Reaktion, auf 
Grund der Ubertragungsfahigkeit der 1Jberempfindlichkeit und Anaphylaxie 
mittels des Serums (BRUCK, BIBERSTEIN, PRAUSNITZ, KtiBTNER, W. JADASSOHN, 
PERUTZ u. a.) bzw. von Blasenfliissigkeit (KONIGSTEIN, URBACH, PERUTZ), 
endlich auch durch Uberpflanzung der Epidermis "Allergiker" auf andere 
(BLOCH). Ein positiver Ausfall genannter richtig angestellter Proben erhalt 
erst durch den negativen der gleichzeitigen Kontrollen seine Bedeutung. 

Die Probe gilt ala positiv, wenn sich unter der applizierten Substanz eine 
deutlich erhabene (groBe und lange persistierende) Quaddel bzw. ein aus
gesprochenes Erythem oder eine ekzematose Veranderung (Rotung, Schwellung, 
Blaschen, Exsudation) innerhalb eines Tages, in manchen Fallen in wenigen 
Minuten - Sofortreaktion - entwickelt. Letztere korrespondiert manchmal 
mit ausgepragter Uberempfindlichkeit. 

Aber nicht in allen Fallen decken sich positiv ausgefallene Proben mit den 
wirklichen oder einzigen Ursachen der angenommenen Allergie (R. BIBERSTEIN 1) ; 
in anderen geben die tatsachlich als solche wahrscheinlichen oder bekannten 
Antigene kein positives Resultat in der Probe (BIBERSTEIN daselbst), viel
leicht weil sie zu wenig konzentriert verwendet worden; umgekehrt sind positive 
Proben, wenn die Priifungssubstanzen zu konzentriert waren, nicht beweisend 
(G. RIEHL jr.); einzelne Stoffe, wie Arnikatinktur, Croton- oder Terpentinol, 
die schon bei Rautgesunden bis 93% positive Resultate gegeben haben (C. STERN, 
Backerekzem) diirfen in diesen Konzentrationen nicht verwendet werden. 
Aber auch schon geringe chemische Zusatze zu den Priifungssubstanzen konnen 
bewirken, daB letztere statt fast immer negativen Ausfalls doch in etlichen 
Prozenten positive Ergebnisse liefern; so erschienen bei Zugabe von Bleich
oder Backsubstanz zur sonst negativen Mehlprobe 4--6% positive Resultate 
bei Rautgesunden, 8-20% postive bei allgemeinen = (Lues) und Rautkrank
heiten (Lupus, Psoriasis u. a., C. STERN daselbst). Es sind also g~wiB eine 
ganze Reihe von Umstanden, darunter auch die Konstitution 2 das Verhalten 
endokriner Organe, jenes des Nervensystems (KREIBICH, SOBOTKA, URBACH
WIEDEMANN, R. LEWITH) von Bedeutung fiir das Auftreten von Uber
empfindlichkeit der Raut und somit auch fiir die Therapie: DaB der spezi
fische Wert der Proben mit den sog. Nahrungstests einzuschranken ist, betont 
BIBERSTEIN 3, und K. STEINER 4 will die "Lappchenprobe" auf die Berufsekzeme 
einschranken, urn bei spezifisch positiver Probe Anhaltspunkte zur Einleitung 
einer Desensibilisierungstherapie zu gewinnen; bei Rautnormalen sollte genannte 
Probe behufs Berufseignungspriifung in ausgedehnten Serien- und Kontroll
priifurigen zu ausgebreiteter Anwendung gelangen. 

Zurn Zwecke der Therapie sind demnach bei Dermatosen, wo Anamnese -
Beschaftigung, Behandlung -, Befund und klinische Erfahrung eine Allergi
sierung der Raut durch eine oder mehrere Substanzen wahrscheinlich, aber 
nicht sicher machen, diese Substanzen durch genannte, richtig gemachte Proben 
festzustellen, um bei positivem Ergebnis a) die weitere Aufnahme dieser Sub
stanzen - durch Beruf oder Behandlung -, in Raut, Magendarm oder par
enteral zu verhiiten; b) die in Raut oder Organismus des Individuums erreich
baren Stoffmengen zu. entfernen und c) um die Raut gegen die bis nun sensi
bilisierenden Allergene unempfindlich zu machen, zu desensibilisieren. 

1 R. BIBERSTEIN: Zur Kenntnis der allergischen Dermatosen. Arch. f. Dermat. 157, 
556 (1929). 

2 Vgl. PERUTz, Jodoformdermatitis. Arch. f. Dermat. 164, 214. 
3 Arch. f. Dermat. 157, 555 (1929). 
4 Arch. f. Dermat. l1i7, 600 (1929). 
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a) Abhaltung ist notwendig, da sonst Verschlimmerung der Dermatose, 
Zunahme der Uberempfindlichkeit und namentlich bei EiweiBantigenen, 
aber auch bei chemisch definierten (JADASSOHN, EBBECKE), eiweiBbinden
den und -abbauenden Substanzen (Haptenen von LAND STEINER , DOERR, 
W. JADASSOHN) anaphylaktische Symptome auch hoheren Grades zu be
fUrchten sind. 

Die Fernhaltung gelingt leicht, wenn Uberempfindlichkeit nur gegen eine 
Substanz verliegt und diese ein unwichtiges Nahrungsmittel (Krebs, Lachs, 
Erdbeeren, Orangen usw.) oder ein fallweise zwar wichtiges, aber doch 
ersetzbares Medikament (z. B. Chinin, Jodoform) oder ein bestimmtes 
Kleidungsstiick - z. B. einen gefarbten Pelz (R. L. MAYER) - darstellt. 
Wirtschaftlich kann freilich auch eine monovalente Uberempfindlichkeit 
schadigen, da sie zum zeitweisen Aussetzen, selbst Wechsel des Berufs 
zwingen kann, - so beispielsweise das hartnackig rezidivierende Backerekzem 
(SCHMIDT). (Intracutane Mehlextrakt-Hautproben geben hierbei starke Sofort
reaktion.) 

Temporarer Berufswechsel mit Desensibilisierungsversuch oder definitiver 
Berufswechsel konnen notwendig werden (P. W. SCHMIDT, siehe auch 
C. STERN). Schwerer zu ertragen ist Uberempfindlichkeit gegen notwendige 
N ahrungsmittel: Fleisch, Fisch, Eier, Milch schon als monovalente, besonders 
aber als polyvalente. Solche FaIle beschrieben: LEHNER, RAJKA, WEIGERT; im 
FaIle des letzteren bestand sie zugleich gegen Milch, Eier, Zucker, Gewiirze, 
Gerauchertes; bei URBACH-WIEDEMANN zugleich gegen Fleisch, Schinken, Sar
dinen, Ei, Schlagobers (Traubenzucker), Sauren, Salze (siehe spater unter c). 
Auch manche der chemischen Uberempfindlichkeiten sind polyvalent bzw. 
gegen eine Gruppe von Korpern gerichtet und schlieBen eventuell den Beruf 
aus, so jene gegen Korper mit Chinonstruktur, die gleichzeitig gegen Ursol 
(Pelzfarbstoff), p.-aminophenolhaltige Entwicklerfliissigkeit, Pellidol, Azodermin 
und Scharlachsalbe (R. L. MAYER) gerichtet sein konnen. Die Fernhaltung 
mancher mechanischer Allergene erscheint mit Riicksicht auf manche Er
fahrungen von STORM VAN LEEUWEN (zit. ROST), KELLER, ROST, FREI, URBACH 
und STEINER gerechtfertigt; sie hat Besserung und temporare Heilung allergi
scher Haut- (und Schleimhaut-) -erscheinungen bzw. auch von Asthma bewirkt. 
Bei neuerlichem Zutritt der Allergene (bzw. Beschaftigung mit den reizenden 
Gegenstanden) kommt es doch wieder zum Rezidiv (Backerekzeme, Teakholz
dermatitis, Ursolekzem, Orthoformreizung, Ascaridiosis (W. JADASSOHN). 
(Desensibilisicrung (s. spater) wurde ohne Erfolg versucht.) Einen Erfolg durch 
und wahrend der Behandlung hat die Fernhaltung der Luftallergene (Klimat
allergene aller Luftschichten einer Gegend), die sich aus Gesteinsstaub, Schimmel
pilzen, Hefen, Bliitenstaub, Haare von Pflanzen, Schuppen von Tieren zu
sammensetzt und jene der Hausallergene (Luft unserer W ohnungen) (STORM 
VAN LEEUWEN, ROST). Urticaria und Asthma horen in allergenfreier Luft auf, so 
namentlich im Hochgebirge, in der gereinigten Luft der allergenfreien Kammer 
(STORM VAN LEEUWEN). Da letztere teuer ist, kann (in hohen Stockwerken) 
haufige Fensterliiftung und Luftansaugung aus hoheren Schichten namentlich 
in die Schlafzimmer eine moglichst allergenfreie Luft schaffen. ROST nennt 
den Aufenthalt in der allergenfreien Kammer "heilbringend" fiir einen groBen 
Prozentsatz spatexsudativer Ekzematoide (Neurodermitis). Bei Rezidiven 
soIl wenigstens nachts in der allergenfreien Kammer geschlafen werden. Die 
Schlafraume sind zu sanieren, sollen trocken, aber nicht zu kalt sein. Statt 
RoBhaar und Federn soIl Pflanzenfaser (Kapok) beniitzt werden. Wasche ist 
~~isch zu biigeln. Vielleicht ist auch der giinstige EinfluB, den schon das 
Ubernachten in der Klinik auf die Pruriginosen ausiibt - eine Tatsache, die 
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JADASSOHN 1 liingst (1896) hervorgehoben und die HALLEM 2 bei Strophulus 
(1927) bestatigte - auf die bessere Bettunterlage und auch auf die Abhaltung 
des Hausstaubs) zu beziehen. Rol3haariiberempfindlichkeit als Ursache einer 
ausgedehnten Neurodermitis konnte W. FREI3 feststellen. Aussetzen der .A,rbeit 
oder besonderer Schutz der Haut und Schleimhaut miil3te auch bei Gersten. 
putzern stattfinden, bei welchen durch die in die Hautfollikel, evtl. in die 
Conjunctiva und Nasenschleimhaut eindringenden sehr spitzen· verkieselten 
Haare der "Basalborsten", heftig juckende Folliculitis, Conjunctivitis und 
Rhinitis entstehen konnen (E. URBACH und M. STEINER). Idiosynkrasie war bei 
den Betreffenden anzunehmen, da schon l0f0ige Gerstenstaubsalben und 
.puder derart wirkten, bei den Kontrollen aber nicht, und diese primar 
mechanische Idiosynkrasie passiv hat iibertragen werden konnen. Schutz, 
Abhaltung, bzw. Aussetzen der Beschiiftigung (Getreidedrusch, Pferdefiittern, 
Reisputzen, Schneiden von Negerhirse, "Durchschreiten von Bambusbestanden") 
miil3te bei all den hierbei Tatigen geiibt werden, da durch Reizungen offenbar 
von den verkieselten Pflanzenhiirchen - Reisspelze, Hirsenspelzen, Bambus· 
scheidenharchen - intensive Juckattacken und Lichenifikation ausgehen 
konnen (WILLS, MIOHELSON, GAROIA PASTOR, ALDERSON, RAWLMS, HOFFER, 
samtl. zit. E. URBAOH und M. STEMES). So hat auch KULP ebenda Abstol3ung 
von Zinnkraut und es haben TOUTON, CAESAR und LORETZ die Stachelhaare 
des Benediktenkrautes als die Ursache fiir Quaddel. und Ekzemeruption ver· 
antwortlich gemacht. Dal3 diese sog. mechanische Uberempfindlichkeit viel. 
leicht chemischen Gewebsabbauprodukten (J. JADASSOHN, histaminahnlichen 
Eiweil3en - DUKE, DOERR), aber auch zum Teil einer "Reaktion des allergisch 
eingestellten Gewebes" (DOERR) zuzuschreiben sind, betonen URBAOH und 
STEINER. 

b) Die Entfernung der antigenen Substanzen (Jodoform, Hg u. a.), von der 
Hautoberflache geschieht mit trockenen oder befeuchteten (Ather-, Benzin. 
Alkohol· evtl. Wasser-) Gazebauschchen, evtl., wenn ohne Reizung moglich, 
im Bade; ihre Unschadlichmachung und Stoppung im Magen-Darm - falls 
es sich um Ingesta handelt - durch moglichst rasche Verabfolgung von Tier· 
kohle (MERK, WrnCHowSKI, PAULI) behufs Adsorption der antigenen Stoffe 
und durch Evakuation (Laxantia, Spiilungen). Bei chronischer Disposition 
zur Bildung und Aufnahme von Antigenen bei Magen.Darmkatarrh, Obstipation, 
Ulcera, Briichen) empfehlen sich die entsprechenden Trinkkuren, Diatvor· 
schreibungen, . evtl. operative Eingriffe. 1st Entfernung von toxischen Sub· 
stanzen aus dem Blute angezeigt, so ist Aderlal3 mit nachfolgender Blutwaschung 
(BRUOK) am Platze. Eine chemische Bindung (Sulfidierung) in der -Raut und 
den Organen kann durch Gegengift angestrebt werden, z. B. intravenose Natrium 
thiosulfatinjektion (u. a. E. F. MULLER, DELBANOO, ABRAMOWITZ) bei be. 
ginnendem Salvarsanexanthem. Selbstredend verlangen sensible und entziind· 
liche allergische Hauterscheinungen beruhigende und antiphlogistisch\3 Lokal· 
und Aligemeintherapie,so Urticaria: Puder, Linimente, kiihle Wasserumschlage, 
Calmitolbetupfungen (JADASSOHN); Ekzeme und Dermatitiden: Puder, adstrin· 
gierende Umschliige, milde Salben, evtl. Kalk innerlich (Menil intravenos) 
zur Herabsetzung der Gefiil3durchlassigkeit; evtl. wenn polyvalente Uber. 
empfindlichkeit der Haut besteht und die Hautentziindung nicht zu ausgedehnt 
ist: Umstimmung durch vorsichtige Seruminjektion. Gleichzeitig konnen etwa 
vorhandene Sensationen (Jucken, Brennen, Kopfschmerzen) durch auI3ere und 
innere Antipruriginosa und Analgetica, evtl. Hypnotica gelindert werden. 

1 Zit. W. EREI: Med. Klin. 1929, ~r 4. 
2 Ebenda. . 
3 Ebenda. 
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c) N ach der auf diese Weise erzielten Reilung einer allergischen Dermatose 
ist in vielen Fallen ein Desensibilisierungverfahren notig. Doch kann manchmal 
nicht bis zur volligen Reilung gewartet werden, weil ein durch Rezidive hart
nackiges chronisches Stadium entstanden sein kann, das die vollige Reilung 
verschleppt, oder weil eine noch nicht. geheilte Krankheit die Anwendung der 
bisher beniitzten sensibilisierenden Medikamente oder wenigstens ahnlicher 
Reilmittel dringend verlangt.. . 

Was in alterer Zeit als Desensibilisierung bezeichnet wurde, bezieht sich 
auf meist nicht allergische, kaum je auf idiosynkrasische, sondern auf einfache 
auBere Entziindungen; die Desensibilisierung ist friiher auch nicht systematisch 
zu Ende gefiihrt und ihr Vorhandensein bzw. die Reilung nicht durch objektive 
Proben erhartet worden. So hat es sich bei REBRAS Beobachtung 1, laut welcher 
durch Wasserumschlage (16~200) entstandene (nicht marginierte) Ekzeme 
trotz Fortsetzung der Umschlage abheilten, "weil die Raut die Empfindlichkeit 
gegen Wasser eingebiiBt hatte", um hauptsachlich durch Quellung eIitstandene, 
vielleicht auch hyphomykotische aber nicht allergische Entziindung gehandelt; 
hierher gehoren auch SAMUELS 2 Krotonolversuche am Kaninchenohr, welche 
nach Abheilung der Entziindung bei taglich und intensiv wiederholter Krotonol
applikation eine immer deutlichere Empfindlichkeitsabnahme gegen dieses 01 
zeigten 3. Ahnliches beobachteten FURST (zit. R. STEIN) nach wiederholten 
Erfrierungen und Verbriihungen von Mensch- und Tierhaut, auch SCHAER 4. 

Die histologischen Veranderungen an den GefaBen (SAMUEL), an der Epi
dermis (achtfache Verdickung derselben, Neubildung und VergroBerung der 
Parenchymzellen - FURST), am Zellprotoplasma (groBere Derbheit und Dichtig
keit - R. WERNER, alle zit. R. STEIN) konnten die Empfindlichkeitsabnahme 
mechanisch erklaren, aber letztere erfolgt· auch ohne makroskopische Entzilndungs
erscheinungen (mikroskopisch: Akanthose und Keratose, R. STEIN) und sogar 
bei reizenden Anwendungen (CrotonOl, Cantharidentinktur, Chrysarobinsalbe, 
Chlorathyl, Kohlensaure), wenn nur die Anwendung mit vorsicht~gster Steigerung 
geschieht. (Die Desensibilisierung, Gewohnung an hohere Konzentration dauert 
am langsten gegen den betreffenden Stoff selbst, aber auch, wenn auch weniger 
lang gegen andere Stoffel. Also zweifellos ist Entziindung oder vorsichti~t 
gesteigerte Vitalitat der Rautzellen das Moment, welches in dieser Abnahme 
der Empfindlichkeit und Resistenz gegen neue Angriffe derselben Art zur 
Geltung kommt. Nicht unmoglich ist es, daB auch hier nervose Reflexe (Axon
reflexe, s. URBACH und WIEDEMANN) von Bedeutung sind. In einem Teil der 
gegenwartig bei allergischen Dermatosen geiibten DesensibilisierungsmaBnahmen 
sind sie unschwer wiederzufinden; wenn auch jetzt quantitativ viel scharfer 
bemessen und biologisch sichergestellt. 

So bei der seltenen Warme- und Kalteallergie: 
Wdrmeallergie (LEHNER und RAJKA): Nesselausschlag bei einer Frau, vor 

P/2 Jahren nach mehrstiindigem Aufenthalt in der Sonne aufgetreten und 
seither bei jeder Art von Erwarmung unter Juckreiz und Unwohlsein rezidiviert. 
Therapeutisch angewendete Solluxlampenbestrahlung (39-400 C auf der Raut) 
bewirkte noch wahrend der 2. Bestrahlung Steigerung der Quaddelzahl und 
-groBe, des Juckens und der Aligemeinerscheinungen (Shock); von der dritten 
an jedoch Abnahme der Reaktion, bei der sechsten keine Quaddeln mehr (nur 
hyperamische Follikel) und keine Allgemeinerscheinungen. 

1 HEBRA-KAPOSI II A I 469. 1874. 
2 Virchows Arch. 127 (1892). 
3 S. auch J. JADASSOHN: Dermat. Kongr. 1890 u. Klin. Wschr. 1923. 
4 Klinik JADASSOHN, zit. ebl'nda. 
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Bei dem durch Kdltehervorgerufenen Pruritus hiemalis tritt heftiges Jucken 
an Unterarmen und Oberschenkeln, verbunden mit Dermatitis und Ekzemati
sation vornehmlich in der Zimmer-, Bett- und Of en war me auf; es wirken 
HeiBluft mit Fon, warmer Of en und von auBeren Mitteln: 01. terebinthinae, 
Terpichin, Olobintin, 2% Eucupin + 15% 01. tereb. - (SELLEI). Auch 
gegen die durch Kdlte, bzw. jede Kii,lteeinwirkung verursachten allergischen 
Dermatosen (Urticaria e frigore, Kalteekzem und der Dermatitis herpetiformis 
DUHRING ahnIiche Falle) wirken neben der obligaten Hautbehandlung, die bei 
Pruritus erwahnten Mittel mit verschiedenem Erfolg (SELLEI, ebenda). 

Entziindung der Haut, die in Heilung iibergeht, steigert mit der lebhafteren 
Zellproliferation die Gewebsresistenz; die Zunahme der Horn- und Schleimschicht 
(siehe oben) scheint die Hautempfindlichkeit an art und Stelle zu vermindern. 
Die Vorgange im Entziindungsherd scheinen aber auch auf fernIiegende Haut· 
stellen desensibilisierend wirken zu konnen ("Ferngewohnung mit gradueller Ab
nahme der Hautiiberempfindlichkeit" (J-ADASSOHN). JADASSOHN und HOFFERT 
(S. 1736) erzeugten mit dem 1 qcm groBen Lappchen ein ortIiches Terpentin
ekzem am Riicken; an den in entsprechenden Zeitintervallen ebenso behandelten 
entfernten Stellen sank die Reaktion; an der 4. Applikationsstelle wurde eine 
kaum merkbare Rotung sichtbar. Diesem experimentellen Erfolg reihen sich 
einzelne kIinische von HOFFERT an und in neuester Zeit klinische von R. GEIGER 
an. Bei chronischen Ekzematikern, deren gesunde Haut auf ekzematogene Reize 
vielempfindlicher reagiert als jene Hautgesunder (BR. BLOCH, GEIGER; 
TACHAU: exsudative Diathese) wurden mit 50~80% Terpentin-Sesamol be
reitete Lappchen von 5 qcm an den gesunden Hautstellen angelegt, worauf 
daselbst Erythem, Knotchen, Blaschen und an den alten Ekzemstellen Herd
erscheinungen: Steigerung von Jucken, Rotung, Exsudation auftraten. Nach 
3-4maliger Wiederholung an den gesunden Stellen sank an ihnen die Reaktion 
bis auf Null und erfolgte im selben Tempo Riickbildung der alten Ekzemherde. 
Heilung in 15 von 23 chronischen rezidivierenden Fallen in 2-8 Wochen -
dauernd in 10 Fallen, Besserung in 8. Also konform mit frischer Terpentin
entziindung an gesunden Hautstellen und mit daselbst hierauf eintretender 
Desensibilisierung, erfolgt an den alten chronischen Herden zuerst Reizung 
und dann schnellere und Ofter dauernde Heilung, als sie ohne Terpentinbehand
lung der gesunden Stellen eingetreten ware. In der mitgeteilten experimen
tellen und klinischen DesensibiIisierung durch Terpentin von der gesunden 
Hautstelle aus kann es sich um einen Reflex handeln, der eine Hypergie an dem 
entfernten Krankheitsherde einleitet, oder um eine Terpentinheilwirkung von 
milderer Intensitat, die von der gesunden Applikationsstelle uber den Organismus 
- also in weit geringerer Konzentration am Krankheitsherde zur Geltung 
kommt. Fernwirkung kann somit auch Dosisverkleinerung bedeuten. JADAS
SOHN hebt diesbeziiglich unter anderem die bekannte Tatsache hervor, daB 
innere Hg-Verabreichung in refracta dosi (Protojoduretpillen, Calomel u. a.) 
die Fortsetzung der Hg-Kur ermogIicht, wenn Intoleranz der Haut gegeniiber 
Hg-Inunktion letztere abzubrechen zwingt. Bei schwerer Hautidiosynkrasie 
gegen manche Substanzen - ob in- oder auBerlich verabreicht - muB bei 
Desensibilisierungsversuchen mit auBergewohnIich kleinen Gaben der sensi
bilisierenden Stoffe, also unter der Reizschwelle, begonnen, die Steigerung 
der Dosen systematisch, das ist unter Kontrolle ortIicher und allgemeiner Reiz
erscheinungen fortgesetzt werden. Selbst bei solchem V orgehen miissen gewisse 
Kunstgriffe angewendet werden, wie Wechsel des Applikationsortes, damit 
die Desensibilisierung gelinge. Uber geghickte Dauererfolge berichten PRAUS
NITZ und KUSTNER, weiter O. GRUTZ bei schwerster Fischidiosynkrasie. 1m 
Falle des letzteren - einer seit Jugend bestehenden Fischidiosynkrasie -
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hatte Einreibung von 0,1 ccm wasserigen resp. gekochten Fischextraktes in die 
Raut eine weit verbreitete Rotung, SchweIlung und heftiges Jucken zur Folge, 
0,01 subcutan injiziert bewirkte schwere Anaphylaxie mit sehr bedrohlichen 
Symptomen. Die in diesem FaIle angezeigte Desensibilisierung wurde mit der 
intradermalen Injektion einer unglaublich kleinen "Grenzdosis" - unterhalb 
welcher keine Quaddelbildung erfolgt - namlich mit 0,000000005 g (der 
AlkohoWUlung des Fischextraktes begonnen; die Steigerung bis 0,1 ccm des 
Kochextraktes in toto innerhalb 14 Tagen gliickte, zu rasches Steigen aber inner
halb zweier Tage auf 1 ccm desselben Extraktes bewirkte wieder Anaphylaxie; 
nach 2 Tagen jedoch gelang orale Einverleibung von 2 ccm Fischextrakt (in 
Wasser) und binnen eines Monats, in welchem taglich 50-100 g Fisch gegessen 
wurde, kam es - freilich einigemal durch Erbrechen und Quaddelbildung 
usw. unterbrochen - zu ziemlicher Vertraglichkeit gegeniiber verschiedensten 
Fischgerichten, die noch 1/2 Jahr nachher bestand. Die Patientin bekam einen 
wichtigen Rat fiir ihr weiteres Verhalten mit auf den Weg: Mit einer kleinen 
Fischportion zu beginnen, erst nach halbstiindiger Pause den groBeren Rest 
zu verzehren und mindestens zweimal wochentlich Fisch zu essen; also Weisungen, 
die fUr ldiosynkrasien nach oralen oder auch parenteralen Einverleibungen 
anderer Art behufs Verhiitung anaphylaktischer Folgen zu beachten sind. 

Prophylaxe der Sensibilisierung. 
Vorbehandlung der Raut in verschiedener Art kann sie vor manchen che

mischen, physikalischen, biologischen Sensibilisierungen schiitzen, bzw. gegen 
dieselben weniger empfindlich machen. Schon das Uberstehen einer Reihe 
selbst starkerer Sensibilisierungen jeder Art, wenn dieselben das R~utge.webe 
nicht wesentlich vedetzt haben, kann als eine Art Vorbehandlung angesehen 
werden. Hierher gehoren bereits erwahnte chemische Sensibilisierungen (SAMUEL), 
mechanische Einwirkungen - wie durch Arbeit, Gewerbe, Sport erworbene 
Schwielenbildungen -, welche die betreffenden SteIlen gegen weitere gleiche 
Schaden, evtl. auch gegen manche chemische und physikalische schiitzen. Gewoh
nung an hohere Temperaturen steigert die Durchblutung, GefaBweite und 
Transpiration der Raut und scheint ihre Bereitschaft fiir Venenentziindung 
herabzusetzen. 

Die Gewohnung an Kalte bewirkt bedeutendere Derbheit der Epidermis, 
Verdickung und Festigung des Rautbindegewebes und gibt relativen Schutz 
gegen Kalteentziindung. 

Ultraviolette und schwache Rontgenstrahlen machen eine nicht von vorn
herein iiberempfindliche Raut gegen nachfolgende Strahlen weniger empfind
Hch (BR. BLOCH). Die durch Bestrahlung gesteigerte Pigmentierung schiitzt 
vor weiterem Sonnenerythem und schwacht die Allgemeinerscheinungen der 
Lichtwirkung wie Erythrocyten und Ramoglobinvermehrung (BURCHARD! zit. 
P. S. MEYER). 

Unpigmentierte SteIlen (Vitiligo - siehe auch KREIBICH, JADASSOHN und 
fuNAWA) konnen durch Ultraviolett zu voriibergehender Pigmentierung an
geregt werden (BUSCRKE, STEIN), andererseits eine verminderte Empfindlich
keit gegen Canthariden erlangen (P. S. MEYER). Mit Schwefel kann die Raut 
gegen Luft desensibilisiert werden (VEIEL). ldiosynkrasische Dermatosen 
(Anaphylaxie) nach wichtigen eiweiBhaltigen Nahrungsmitteln (Rind-, Kalb-, 
Fischfleisch) konnen verhiitet oder sehr gemildert werden, wenn kleine oder 
kleinste Mengen von Abbaustoffen der betreffenden antigenen EiweiBsubstanzen, 
in Gestalt von spezifischen Peptonen (nach LUITHLEN, Chemosanwerke Wien) 
kurz (3h Stunde) vor der Mahlzeit eingenommen werden (E. URBACH und· 
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WmDEMANN) . .Ahnlich ist die franzosische Antishock- und Desensibilisations
methode (zit. SIMON CLEMENT) gegen EiweiBshock, Urticaria, Antipyrintiber
empfindlichkeit. Kleinste Dosen der schadlichen Substanz (bzw. Pep ton) vor 
jeder Mahlzeit; kleinste Antipyrindosis vorher bei Antipyrintiberempfindlichkeit. 

Behandlnng infektiOser Dermatosen. 
Die Therapie der so wichtigen infektiOsen Dermatosen konnte anscheinend 

nach einem Prinzip erledigt erscheinen: durch die Beseitigung der Krankheits
erreger. Doclj. die verschiedene Lokalisation der Keime und der verschiedene 
Ausgangspunkt der Dermatosen verlangen auch verschiedene MaBnahmen. 
Die Keime konnen oberflachlich lokalisiert und leicht zuganglich sein oder 
aber tiefer in der Haut sitzen. Die Erkrankung kann eine rein ortliche, genuine 
Dermatose sein oder die Hautlokalisation einer allgemeinen Infektion darstellen. 
Man kann demnach zur Beseitigung und Heilung infektioser Dermatosen f01-
gende MaBnahmen ergreifen. 

1. Direkte Desinfektion leicht zuganglicher infektioser Hautherde, die auch 
meist von auBen durch erfolgtes Eindringen von Keimen in die obersten Epi
dermisl/Lgen entstehen und sich als Verfarbungen der Hornschicht, Flecken, 
B1aschen, Pusteln, offene Geschwiire, oberflachlichste diffusere Hautentztin
dungen mit defekter, daber ftir Medika:tnente passierbarer Hornschichte prasen-
tieren. i 

2. Benutzung von spezifischen Vaccins und Seren, welche, in den Orga
nismus parenteral eingeftihrt, seine Immunstoffe steigern und' die Krarikheits
keime in der Haut von innen her beeinflussen sollen. In dieses Gebiet 
konnen die reichlich durchbluteten (ALLEN, S. 103) Furunkel, Karbunkel, 
Hidroadenitiden, die tiefen Hyphomykosen, auch die chronischen Entztindungen 
des Unterhautzellgewebes, das Erythema induratum Bazin, tiberhaupt auch 
Hautlokalisationen von Allgemeinerkrankungen, einbezogen werden, natiirlich 
vorausgesetzt, daB wir die entsprechenden Vaccine besitzen. 

3. MaBnahmen, welche denselben Effekt, das ist Steigerung von Immun
stoffen mittels Steigerung der Organismusfunktionen erreichen sollen (Proto
plasmaaktivierung) . 

. 4. Die Ohemotherapie, die eine innere Desinfektien anstrebt, wahrscheirilich 
aber mehr oder weniger den Mechanismus von 2 und 3 in Bewegung setzt. 

Da die direkte Desinfektion in der auBeren Hautbehandlung besprochen 
wird (S. 675), sollen hier die Abschnitte 2, 3 und 4 Platz finden. 

Vaccins und Sereno 

Vaccins, das sind nach der Keimzahl dosierte Suspensionen von moglichst 
spezifischen Keimen, regen im Organismus die Bildung (spezifischer) Anti
korper an (autogene Vaccins sind polyvalenten Lagervaccins vorzuziehen) = 
aktive Immunisierung. Seren, aus dem Blute spezifisch geimpfter, also aktiv 
immunisierter Individuen (meist Tieren) gewonnen, fiihren dem kranken, ftir 
Bildung von Immunkorpern insuffizienten, Organismus fertige Immunkorper 
zu = passive Immunisierung. V/Lccins (also antigerihaltige) und Seren (also 
antikorperhaltige Flftssigkeiten, konnen, wenn sie in den Organismus gelangen 
und mit den spezifischen Antikorpern bzw. spezifischen Antigenen zusammen
treffen, Herd- und Allgemeinerscheinungen bewirken, und sowohl differential
diagnostisch als therapeutisch Dienste leisten, sie konnen sensihilisieren und 
desensibilisieren. 
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Von den Dermatosen, fUr welche die Vaccin- (und Serum-) therapie in obigem 
Sinne eine nicht unerhebliche Bedeutung hat,sind einige Staphylodermien, Bacil
losen und Ryphomykosen zu nennen. Der Anteil der Vaccine und Seren an dem 
jeweilig giinstigen Ausfall ist freilich nicht in jedem Fane bestimmt anzugeben, 
weil gewohnlich auch andere MaBnahmen, wie lokale Antisepsis, physikalische 
und biologische Einwirkungen aus Griinden der ZweckmiWigkeit herangezogen 
werden. Durch Beobachtung von Krankheitsverlaufen und Tierexperimente ist 
es aber mehr oder minder sicher bzw. wahrscheinlich geworden, daB in manchen 
Falllen ohne Vaccine oder Serum Reilung viel spater oder nicht eingetreten ware. 
Von den Staphylodermien kann insbesondere bei Einzelfurunkeln und Furnncu
lose, evtl. bei Impetigo contagiosa, Acne pustulosa, Sycosis staphylogenes, 
impetiginosen Ekzemen, Panaritien unter gleichzeitiger Lokalbehandlung Vaccine 
raschere Besserung und Reilung erzielen ·helfen. Aber selbst von Furunkeln 
miissen manche ausscheiden oder nicht von dem Vaccin das Reil erwarten. 
Der akute, brettharte, groBe Furunkel, der manchmal zur Sepsis fiihrt, falIt der 
Ritzebehandlung, dem chirurgischen Eingreifen zu, die diabetische Furnnculose 
verlangt gleichzeitig Insulin. Auffallend gute Resultate unter autogenen Vac
cins verzeichnen GIACOMO DI MARCO und ZOLTAN V. B6KAY bei Pyodermien 
und multiplen Abscessen der Kinder, bei welchen man nicht gerne zum Messer 
greift, W. RIMPAN und A. KECK sahen Rautphlegmonen, SAINZ DE AJA und 
PUERTE sagar in einen Fall von Riesenanthrax unter Vaccine abheilen. Die Zahl 
der kasuistischen meist giinstigen Berichte ist sehr groB 1. . 

Gegeniiber dem nicht unerheblichen Reilwert der Vaccins, und zwar der 
autogenen, aber auch der nicht lange lagernden, polyvalenten Stockvaccinen 
(von Schering, den 8iichsi8chen Serumwerken, I. G. Farbwerken), erscheint ihr 
prophylaktischer Wert unbedeutend; gleichwohl wurde von REITER, OSTMANN 
(MAUTE) den nach Abheilung einer Furnnculose nachgeschickten Vaccininjek
tionen ein gewisser, wenn auch nicht dauernder Schutz gegen Rezidive zu
geschrie ben. 

Die Einverleibung der Staphylokokkenvaccins geschieht mit parenteraler Injektion; 
von manchen Autoren wird nach BESREDKA auch percutane Vaccine versucht, nach ihrer 
Meinung mit gutem Erfolge und angeblich mit groBerem prophylaktischem Wert, als er 
der Injektion zukommt. 

Die handelsfertigen polyvalenten Staphylovacoins erscheinen in Ampullen a 1 ccm: 
von 10 Millionen aufwarts bis evtl. 1000 Millionen unter verschiedenem Namen: Stapha'T, 
Staphylosan, Leukogen, Opsonogen etc. (LEDERMANN S. 40, SCH.AFFER, ZIELER und SIEBERT 
S. 106, BAMBERGER S. 140f.; daselbst Dosen und Anweisungen). Die Injektionen kOnnen 
intra- (JAUBERT und JEAN MEYER u. a.), subcutan, intramuskular und intravenos, auch 
abwechselnd in der oder jener Form, gemacht werden. Beginn mit· kleiner Keimzahl, im 
Bedarfsfall mit einer hOheren; die nachste Injektion nach Absinken der Reaktion; 
ErhOhung der Dosis mit Abnahme der Reaktion; beim Ansteigen konnen evtl. Zwischen
ampullen iibersprungen werden. 

Staphylyat'Ten, d. i. Staphylovaccin mit unspezifischer Beigabe (Yatren), welche die 
antigene Wirkung der Keime weniger beeintrachtigt als das Erhitzen (Prospekt der Behring
werke S. 57), zeigt sich bei frischen und chronischen Furunkeln, chronischer Hidrosadenitis, 
Sycosis, Acne polymorphe in£ectee wirksam (SclI111\i, M. 'WOLFF, ISTVAN WEICIIHERZ, 
JEAN MEYER, G. A. AMBROSOLI). Bei vorhandenen oder anzunehmenden Mischinfektionen 
sind Mischvaccine aus: Staphylo- + Str.eptcrkokken (AMBROSOLI, ADAM GRUCA u. a., 
DELBET-Vaccine "P'Topidan"), Staphylo- + Streptokokken + Colibacillen (THRONE u. a.) 
in Verwendung. Insbesondere die Mischvaccine sollten autogene sein, mit dem ungefahren 

1 Eine der groBeren Zusammenstellungen iiber Vaccinebehandlung von Staphylo
dermien ist wohl jene von REITER 1913 iiber 303 Furunculosefalle (von 18 Autoren und 
ihm seIber) mit 85% Heilung, 141 Acnefalle von 11 Autoren mit iiber 37%, 26 Sykosefallen 
von 4 Autoren mit iiber 23% Heilung. AuBerdem aus den Jahren 1920-1930 stammende, 
im Zent'Talbl. j; Hautk'Tankh. Bd. 1-30 referierte Falle von SPAAR, P. LINSER, R. KABUT, 
BRUNO SOHULTZE, AST, DE BLASI, E. FELDSTEIN, L. SAVINI, UTENKOW und HEMPEL, 
R. POROELLI, PREDESOU -RION, LORENZO MORINI, BR. SOHULTZE, LamAR TIETZ, TRIESLEBEN, 
BRUNO SOHUJ,TZE. 
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Teilverhaltnis der einzelnen Keimarten, das jenem in den Affektionen entspricht. Selbst
redend ist in Fallen mit Mischvaccinen die subcutane oder intramuskulare Injektion zu 
wahlen und jede Reaktion nachher sorgsam zu beachten. Der ersten Vaccineinjektion 
folgt gewohnlich anscheinende Steigerung der Herd- und meist Verschlimmerung der 
Allgemeinerscheinungen (Temperatur und Blutbild, sog_ negative Phase, EHRLICH, WRIGHT); 
bei richtigen Intervallen und Dosensteigerung tritt Besserung der Herd- und AUgemein
symptome ein. 

Streptokokkenvaccin: "Hoechst" (aus "Sera und Impfstoffe" S. 84), Strepto
kokkenvaccin Bayer, Streptosan: siichsische Serumwerke, beides zit. LEDER
MANN. 

In Ampullen zu 1 ccm mit 10 und mit 50 Millionen; zur intramuskularen bezw. in 
1/5 Starke oder Dosis zur intravenosen Injektion_ 
-liidikation: Phlegmone, Erysipel; giinstige Erfolge bei Sycosis, Lupus ery
thematosus (GREENBERG und POLITZER). 

Auch bei der Behandlung mit nassen, undurchdringlich gedeckten Um
schHigen, welche in filtrierte Kulturfliissigkeit von Staphylo-Streptokokken, resp. 
in Abschwemmungswasser groBer beimpfter Nahrboden (Autoagarvaccins 
[CONTASSI]) getaucht worden waren (EISLER, und LEHNDORF, DEMEL, DRIAK 
und MORITSCH) - je nach dem Zweck werden verschienene Pilzkulturen ver
wendet -, berichten mehrere Autoren (A. BESS, COVISA und DE LA· CUESTA, 
B. ROCCIA, G. ARUTJUNOV, J. GURODC, OTTO MAYER, FRANCESCO CONTASSI 
aIle tiber gute Erfolge. Diese "Antivirus" -Umschlage bleiben auf den pyodermi
schen Hautpartien (Furunkeln, Phlegmonen bzw. jenen von anderen Infek
tionen) liegen, trocknen an und werden erst nach einem Tage gewechselt. Den
selben Zweck, den einer direkten Anregung der Hautimmunstof£bildung (im 
Sinne BESREDKAS und E. HOFFMANNS) verfolgen die in Salben und Pflaster auf
genommenen Kulturpartikeln und -Extrakte, die Histopingelatinen = Salben und 
Pflaster (A. v. WASSERMANN; Lit. E. HOFFMANN, U. SAALFELD, GRIESBACH), die 
EmpIatres-vaccin mit Kautschuk- bzw. Kautschukkleistergrundlage - in ihr 
Millionen und Milliarden von Staphylo - Streptokokken, Pyocyaneus Fried
lander (L. MARCERON und CAVAILLES), auch die "Streptokokken-Antivirus"
Salbe von WASSILIERA, O. ZMIGRODSKY und S. MANCHOVA (1928). Antigen 
kann, aus den Umschlagen in die oberflachlich verletzte Haut aufgenommen, 
vielleicht Antikorperbildung im Organismus veranlassen, die allmahlich in den 
Herden zur Geltung kommt. Auch der bahende Umschlag als solcher konnte 
ortlich giinstig wirken - vielleicht in erster Linie (vgl. PAUL PICK. Die 
Antivirusumschlage sollen, wie erwahnt, auch prophylaktisch niitzen. 

Mit Heterovaccin, und zwar Antipneumokokkenvaccin (MINET) . hatte LAUT
MANN bei einem sehr groBen Oberlippenfurunkel Erfolg; Injektion von 31/ 4 ccm 
brachte Stillstand und Heilung des Furunkels. 

Tuberkulin. 
Ein bescheidener Teil der dem Tuberkulin anfangs zugedachten Wirk

samkeit ist ihm geblieben. Es ist hauptsachlich die durch Tuberkulin hervor
rufbare Lokal- und die Herdreaktion, die fiir die Diagnose einer allgemeinen 
oder ortlichen Tuberkulose von Bedeutung sind (NEISSER, BUSCHKE); weiters 
eine therapeutische Unterstiitzung der Behandlung, welche sich in der "unzweifel
haften Besserung mancher tuberku16sen Dermatosen" (JADASSOHN 1912) auBert: 
Besserung von Driisen-, Lungenerscheinungen und Temperatursteigerungen 
(MORO), von "ulceros tuberkulosen, luposen, scrophulodermatischen Substanz
verlusten" (PETRUSCHKY, PONNDORF u. a.). 

Zu den allgemein bekannten Mitteln dieser Art (vgl. auch BANDELIER
ROPKE, WASSERMANN und FICKER) gehoren von den per- bis ~u den sub
cutanen Anwendungsformen folgende: 
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MOROS Ektebin (MEROK), eine aus abgetoteten Bacillen (A.T.) und Lanolin 
bestehende Salbe, die erbsengroB auf die reine Hant (5 ccm) von tuberkulose
verdachtigen skrofulosen Kindern einmal wochentlich durch 5 Minuten ein
gerieben wird, im ganzen 6mal in 1-4wochentlichen Intervallen. Auftreten 
follikularer roter Knotchen, die, histologisch untersucht, bis ins Stratum granu
losum vorgeriickte tote Bacillen zeigen. Ebenso, vielleicht noch prompter 
wirkt das Dernwtuhin LOWENSTEINB. Zu nennen sind ferner: 

PETRUSOHKYB (SPENGLERB) Linimen~um compositum (evtl. zusammen mit 
Linimentum catarrhale) aus Alkoholglycerinausziigen von Tuberkelbacillen und 
Bacillenemulsion gewonnen. "Ein bis mehrere Tropfen zuerst einer schwachen 
(1 : 5) allmahlich ansteigenden Konzentration" werden bei tuberkulOsen 
Kindern an der normalen Haut eingerieben. 

SAMBERGERB Tuberkulinsapocreme (Therapie der Hautkrankheiten II. Teil, 
S.145. 1925, zit. HUBSOHMANN im THOMAYERS Sammlung von Vortragen 
Nr. 130. 1923). 

WIOHMANNB Tuberkulinpflaster; ,,0,05 Tuberkulinsaure-Ester auf 4 qcm 
Pflastermasse verteilt, in beliebigen Meng{ln anzuwenden." Die Pflaster konnen 
an verschiedenen Stellen mit Mullbinde fixiert werden. 

PONNDORFB Scarification. Sie wird oberflachlich an Schultern und Ober
schenkeln mittels feiner Lanzette mit Lallgs- und Querstrichen unter An
ritzung kleinster GefaBchen ausgefiihrt, worauf 2 Tropfen Hautimpfstoff A 
in die scarificierte Stelle eingerieben werden. Wiederholung nach 2,4, 8 Wochen, 
spater nach weiteren 2--6 Monaten (LEDERMANN). Ortliche Erscheinungen 
treten bald, allgemeine Symptome seltener ein. . 

SAHLIB subepidermidal unblutige Scarification mit Auftropfen und Ein
reibung von 2 Tropfen A.T., von AMREIN. Die beste Tuberkulinapplikations
methode genannt. Die KooHschen Originalpraparate: A.T. (Alttuberkulill), 
A.F. (albumosefreies), B.E. (Bacillenemulsion), das milde BERANEK- und das 
noch mildere ROSENBAOH - Tuberkulin und WELANINSKYS Tuberculomucin, 
welche samtlich subcutan verabfolgt werden konnen. Mit letzterem sind bei 
frischem Lupus erythematodes, namentlich bei universeller Dissemination bis
weilen Erfolge zu beobachten. 

Tuberkulill ist bei Erythema induratum Bazin manchmal wirksam (WHIT
FIELD, zit. ALLEN, 4. Aufl., S.111). Einige Modifikationen scheinendie Aggres
sivitat der Tuberkuline mildern zu konnen, ohne seiner niitzlichen Einwirkung 
auf tuberkulOses Gewebe zu schaden. 

A. BONVEYRON will mit einem Tuberkulin, in welchem durch Pepsin· oder 
Belichtung, mit Zuhilfenahme von Eosin, die allergischen Substanzen des 
Tuberkulins beseitigt sind, und das er dreimal wochentlich auf scarificierten 
Lupus appliziert, bessere Resultate erzielen. 

K. YOSISAWA glaubt, daB es ihm gelingt, einen Tuberkulinbestandteil, 
der hemmend auf Tuberkulose wirkt, in groBerer Menge rein darstellen zu 
konnen. Er habe 3 FaIle von Hauttuberkulose mit diesem Stoffe giinstig be
einfluBt. 

WERNER JADASSOHN berichtet iiber die Abschwachung der Tuberkulin
wirkung bei Beimischung von Menschenserum, doch muB diese Mischung 
sofort verwendet werden, da sie nach 24 Stunden einer Verstarkung der Tuber
kulinwirkung Platz macht. 

C. FISOHER hat beobachtet, daB Zusatz von Eigenserum bei milligramm
weiseli' Anwendung des Tuberkulins Allgemeinerscheinungen und Storungen 
des Allgemeinbefindens verhindert und nicht selten, am Injektionstage, 
unbedeutende Temperatursteigerungen macht. 

39* 
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JEANSELME und BURNIER berichten iiber giinstige Erfolge mit Calmette· 
tuberkulin -(subcutan oder intramuskular 0,001-0,1 in 4tagigen Abstanden) 
bei Tuberkuliden (papulonekrotisches Tuberkulid, strumoses Odem, Erythema 
induratum Bazin, Aknitis, am besten beim Erythema induratum). 

Trichophytin. 

Verschiedene Griinde sprechen . fUr immunisierende Wirksamkeit von 
Trichophytievaccinen. So die haufige, sehr ausgesprochene positive Intra· 
dermoreaktion bei tiefer Trichophytie (BLUMENTHAL und HAUPT, SCOPESE, 
BRAOUDE, TAKAHASHI, SLOIMOVICI und ULMS, GARZELLE u. a.) gegeniiber 
Fehlen oder Undeutlichkeit der Reaktion bei oberflachlichen (PEYRER) und 
anderen Dermatosen - (positive Reaktionen wurden aber bisweilen bei tuber
ku16sen Driisen, Sycosis non parasitaria u. a. Affektionen beobachtet [M. PER und 
R. BRAOUDA, BLUMENTHAL und HAUPT, iiberhaupt bei nicht trichophytischen 
Prozessen, z. B. in 12% Tuberkulose TARANTELLI]) -; weiters die Antikorper. 
zunahme im Serum bei tiefer Trichophytie (BLUMENTHAL u. HAUPT, ACH. URBAIN 
und 1. BAROTTE) oder bei !nit Trichophytie infizierten Tieren gegeniiber ihrem 
Fehlen bei Trichophytieinjektionen (BROCQUE-RoUSSEU) bei gesunden Tieren; 
endlich die bessere Heilwirkung der "spezifischen" Vaccine in Fallen tiefer 
Trichophytie (MARKERT, SCOPESE, BLUMENTHAL und HAUPT) gegeniiber jener 
bei andere Hyphomykosen und Dermatosen, sowie Zunahme der Hautimmuni. 
tat - nach HARNACH ist sie nur lokal - mit dem Fortschreiten der spezifischen 
Behandlung (BR. BLOCH). Als wirksame Vaccine bei tiefer Trichophytie -
bei oberflachlicher sind sie nutzlos oder nur in starken Dosen von Erfolg 
begleitet (MARIANI) - sind zu nennen: Trichophytin ("Hochst", SCHOLTZ), 
Trichon (SCHERING-BRUCK), Trichosykon (KALLE) , Trichoyatren (KEINING), 
Phyagen (sachsiche Serumwerke, GALEWSKI), Trichophytin (POLACCI). Ihre 
nitrasubcutane (auch intravenose) Einspritzung in der Starke von 1: 50 bis 
1: 10 geniigt in manchen Fallen, um auch ohne Lokalbehandlung, die aber 
nicht zu unterlassi:m ist, die Heilung in kiirzerer Zeit (15-45 Tagen, MARIANI) 
herbeizufiihren. Kraftige Lokal· und Herdreaktion bei der Impfung geben 
fiir die Heilung eine gute Prognose (MARIANI). Kombinierte Behandlung: 
Parenterale Trichophytie, auBerlich heiBe Umschlage und Epilation (ARZT 
und FUHS); oder auch spezifisch-aspezifische Behandlung: Trichophytin mit 
Terpentinol, Aolan, Leukogen, Alttuberkulin; intrakutan Trichophytin und 
ortliche Desinfizienzien: J odtinktur, Hohensonne (STRASSBERG ) fordern die 
Heilung bestens. Primare tiefe Trichophytieherde sowie von ihnen, aber auch 
durch Heilverfahren verursachte Allgemeinerscheinungen konnen so!nit nur 
analoge Symptome bei anderen Infektionen durch Vaccine neben auBerer 
Therapie behandelt und meist rascher geheilt werden. 

Ulcus molle -Vaccin Dmelcos (NICOLLE). 

Infektiositat, bisweilen nicht begrenzbares Wachstum des Ulcus molle 
oder "Obergang auf die Leistendriisen rechtfertigen die Versuche, das Ulcus molle 
und seine Komplikationen so rasch als moglich zu beseitigen. Dies ist durch 
das Vaccin NICOLLEs, Dmelco8, gelungen. Seine Eigentiimlichkeit ist in folgen
dem offensichtlich. 

Die !nit ihm (und einem von W. FREI hergestellten Vaccin) ermoglichte 
Intradermreaktion (REENSTIERNE) tritt nur beim erkrankten, nicht beim nor· 
malen Menschen auf (TEISSIER); ihr Grad lauft im gegebenen Falle jenem der 
Heilwirkung parallel (MAGIULLI); versagt sie und die Injektion, dann war nicht 
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der Ducreybacillus, sondem ein Pora-Ducreybacillus der Erreger (MAZZA 
SALVADOR). Die Reaktion wird bleibendes Uberempfindlichkeitssymptom 
(NADELLI LENARDO, G. ARMUZZI). T. VENTURRI will sie noch 25 Jahre nach 
dem mcus molle konstatiert haben; eine negative Intradermoreaktion schlie.Bt 
die Diagnose mcus molle aus, eine positive besagt, da.B ein Ulcus molle vor
handen war oder gerade besteht. Trotzdem sie so spezifisch und die Haut 
des Patienten so sensibilisiert ist, verhindem dennoch vorherige'Injektionen 
nicht die Haftung von lebenden Streptobacillen und auch intramuskulare 
Injektionen; selbst wiederholte fUhren weder zur Bildung von Pracipitinen, 
noch zu ~rheblicherer Bildung komplementbildender Antikorper (TEISSIER). 
Die Uberempfindlichkeit bedeutet also keine Immunisierung. 

Die Einspritzung erfolgt intravenos oder intramuskular. Wegen der stiirmi
schen Reaktion ist bei ambulanten Patienten die intramuskulare Injektion vor
zuziehen (GENNARO DE CANDIA). Die erste intravenose Injektion a 225 Millionen 
Bakterien macht nach einer halben Stnnde 400 Temperatur, welche nach 
5-10 Stunden vorbei ist (GIUSEPPE DONATO). Je polyvalenter die Vaccine, 
desto besser die Erfolge (MAZZA SALVADOR). Injektionen sind t:-3, manchmal 
6 notig, Heilung in 3-12, langstens 30 Tagen (ENRICO CORTO:rU). Phagedanische 
mcera (NICOLLE, DONATO, MAZZE, QUIROGA) heilen groBtenteils in 15-45 Tagen, 
desgleichen durch Jahre verschleppte (RIGo) unter einigen Injektionen. Kontra
indiziert ist Dmelcos bei allgemeiner Schwache, Asthma (HUDELO, DUHAMEL, 
DROUINEAU),' Herz-, Nierenleiden, Lungentuberkulose (A. SEZARY, Alter 
(DONATO, FORUS CONTORA und TANIA BALDA). G. M. COVISA, LAURENT, 
SAINZ DE Au wollen die Vaccinebehandlung nur auf FaIle mit Komplikationen 
eingeschrankt wissen. Dmelcos (Poulenc Freres) scheint nicht durch Tempe
raturerhohung, sondern spezifisch zu wirken, denn die Sporovaccine des Bacillus 
subtilis, die Malaria, welche beide 40 0 Temperatur machen, leisten bei mcus 
molle nicht dasselbe. 

Vaccins anderer Bacillen,~die vereinzelt zur Verwendung gelangen: 

MikrobacillUB- (UNNA, SABOURAUD) Vaccin fur Acne vulgaris und varioli
formis nach Angaben von ENGMANN und SARATZEANO, gute Ergebnisse. 

Dosis fiir Acne vulgaris: 3-6 Millionen Keime in 5-7ta.gigen Intervallen; zu starke 
Dosen zu vermeiden; fiir,Acne variolif. 50000-100000 Keime in 5-7ta.gigen Intervallen. 

Milzbrandserum "Hochst"· ad usum humanum (Prospekt S. 47). 
Mindestens 10-20 ccm intramuskula.r und bei vorhandener Blutinfektion gleichzeitig 

20 ccm intravenos wiederholt mit einta.gigen Zwischenzeiten. Bei 51 Fa.llen von Hautmilz
brand verwendete METZULESOU: 20.,.....40 ccm; in schweren Fa.llen bis 100 ccm (hochste 
Gesamtmenge 360 ccm). 
-36 Fa.lle wurden mtravenos, 8 subcutan, 7 intravenos und subcutan injiziert, davon 
nur'l Todesfall (METZULESOU). 

Rotlautserum "Hochst" ad usum humanum (Sera und Impfstoffe "Hochst" 
S.51). Bei Erysipeloid, akquiriert durch Umgang mit rotlaufkranken Tieren; 
durch Verletzungen bei Hantieren mit Fleisch, Fisch, Geflugel. 

15-20 cem Rotlanfserum intramuskula.r. 

Oolibacillenautovaccin. 1J 2-2 ccm taglich bei eiternder Onychie und Paronychie, 
mit mikroskopisch und kulturell nachgewiesenen Oolibacillen (A. JAUBERT); 
Vaccine aus Oolibacillen, Fdkalbacillen, Strepto-, Staphylo- und Oolibakterien 
wirken anscheinend giinstig bei Pruritus ani, vulvae, scroti (A. HUTTNER, 
KNOWLES FRANK CROZER und EDW. F. CORSU, MONTAGUE, SCHAMBERG und 
Mc EWEN} , desgleichen Posterisanzapfchen mit Vaccinen aus Colibakterien 
hergestellt. 
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Ein "Oberblick iiber die therapeutische Wirksamkeit von spezifischen 
Vaccins und Seren zeigt nach dem Gesagten, daB dieselben fiir eine Anzahl 
von Infekten an der Haut und einzelne ihrer Folgeerscheinungen von Nutzen 
sind; ware es gestattet, die Dienste, welche die Variolavaccine (JENNER), die 
Diphtherie- (BEHRING) und Scharlachseren (DIETZ) fUr einen giinstigen Ablauf 
dieser Erkrankungen, die erstere auch fiir ein J ahr dauernden, die letzteren 
auch fiir einen etliche W ochen dauernden Schutz gegeniiber diesen akuten, 
sog. dermotropen Exanthemen leisten, hierher zu rechnen, so konnten wir 
von einem unschatzbaren Nutzen der Vaccine und Seren fiir infektiose Haut
erkrankungen sprechen. Die Moglichkeiten, durch Hochziichtung von Keimen, 
wie bei Diphtherie und Scharlach, oder ihre Abschwachung, wie bei der Variola
vaccine, zu hochst wirksamen Seren und Vaccinen auch gegen andere Haut
infektionen zu gelangen, erscheinen noch nicht erschopft. 

Protoplasmaaktivierung durch leistungssteigernde MaBnahmen 
{WEIOHARDT) . 

Synonyma: Reizschwellen· (ZIMMERN), Reiz- (ROLLY), ergotrope (v. GRGER), Proteinkorper
(R. SCIIlIIIDT), Fremdkorper- (KBEffiICH), Kolloid- (LUITHJ,EN), unspezifische Kolloidtherapie 

(HANs H. MEYER und GOTTLIEB), omnicellulii.re Resistenzsteigerung (STARKENSTEIN). 

An Stelle spezifischer Therapie haben BUCHNER, ROEMER, RUMPF, RENAUD, 
R. KRAus und ISCHIKAWA Heterovaccine im Tierversuch und bei inneren 
Erkrankungen mit Erfolg verwendet, ebenso R. KRAus und S. GROSZ, 
BR. BLOCH die .Typhusvaccine bei Gonorrhoe und gonorrhoischer Arthritis, 
LUITHLEN die Gonorrhoevaccine bei IDcus moHe und chancroser Adenitis, 
SZILLY und SCHILLER Diphtherieserum bei schwerem Erysipel. Schon frUher 
(1890) hat HORBASCEWSKI nach Nucleinsaureinjektion bei einem Lupuskranken 
eine Herdreaktion eintreten gesehen, MATTHES und KREHL (1894) die Tuber
kulinreaktion ( 1 ) am tuberkulOsen Tier mit Deuteroalbumose erhalten; ich selbst 
habe 1894 am Tier mit subcutaner Injektion von verschiedenen Reiz
stoffen und sterilen Proteinen (Natriumalbuminat, Pepton, EierweiweiB) den 
Symptomenkomplex einer Infektionskrankheit - ortliche und Allgemein
erscheinungen - erzeugen konnen. Den SchluB, daB wahrscheinlich die 
injizierten Proteine und die durch Gewebszerfall entsprechend der Eeizwirkung 
der Injekte entstapdenen Abbaustufen die ortlichen und allgemeinen Symptome 
erklaren, habe ich, auch in Anlehnung an MATTHES und KREHL (1894) zu 
ziehen beabsichtigt, muBte ihn aber als durch meine Versuche nicht bewiesen 
ablehnen. . 
. DaB ein sehr wirksamer Bestandteil der Immunseren und der heterologen 
Vaccins das EiweiB sei, legten dann die erfolgreichen Heilversuche nahe, 
welche BIER (1901) mit Blut, WEICHARDT (1904) mit physikalisch und chemisch 
verandertem EiweiB, LINSER (1911) mit Serum, bald darauf LUITHLEN auch 
mit anderen Kolloiden (1913), SPIETHOFF auch mit Eigenserum (1915), 
R. SCHMIDT, R. MULLER, P. SAXL U. v. a. mit sterilisierter Milch unter
nahmen. In aHgemeiner biologischer (zum Teil auch in therapeutischer) 
Beziehung wirken ebenso wie die nativen eiweiBhaltigen Fliissigkeiten und 
reines EiweiB auch EiweiB-Abbaustufen [WEICHARDT (1904)], welche durch 
chemische und physikalische Eingriffe dargestellt werden, ja selbst EiweiB
entziehungen, AderlaB (LUITHLEN, C. STERN u. a.); weiters Metallsalze, 
atherische Ole (R. WINTERNITZ, HEINZ, KLINGMULLER), Stoffe verschiedener 
chemischer Art (STARKENSTEIN), endlich physikalische MaEnahmen, Hydro
therapie (R. SCHMIDT), und verschiedene Strahlen u. a. Nach parenteraler 
Einfiihrung genannter Stoffe und nach verschiedenen physikaliEchen MaE-
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nahmen treten beim Gesunden und Kranken A. allgemeine und beim 
Kranken B. Herdreaktionen gleicher oder ahnlicher Art wie nach spezifischen 
Produkten auf: 

A. Temperatursteigerung, Anderung des Blutbildes (Leuko-, Phagocytose, 
Erythrocytenvermehrung, Blutplattchenveranderung usw.), Zunahme der Blut
gerinnungsjiihigkeit (BIER), spezijische AntikOrperbildung (WEIOHARDT, SEIFERT, 
E. F. MULLER), aber auch unspezijische; weiters Beeinjlussung der Exsudation 
und der Empjindlichkeit der Haut (BIER, LUITHLEN, SPIETHOFF, HILARIO). 

B. Die Herdreaktion kann sich nach einer Proteininjektion an bestehenden 
Hautentzundungen aller Art als Steigerung derselben darstellen, als Zunahme 
der Hautallergie, z. B. eines kleinen Rontgenerythems (R. STAHL), einer 
intracutanen Adrenalinquaddel (v. GROER), evtl. auch ohne Fieber und All
gemeinstorung (R. SrAHL). Sie kann auch an unerwunschten Stellen auf
treten: Hamoptoe bei Proteinbehandlung einer Hauttuberkulose (R. SCHMIDT), 
Aufflackern anderer Krankheitsreste im Organismus [BRAUER, THALLER-DRAGA 
zit. REITER (1918), ELSCHNIG zit. SCHMIDT, VOLLKEN]; an der Haut an schein
bar abgeheilten, jedoch sensibilisierten Stellen. Nach der haufigen Verschlimme
rung im Beginn (negative Phase) ist bei richtiger Wahl und Dosierung der 
Mittel und Einhaltung entsprechender Injektionsintervalle in gunstigen Fallen 
Besserung und Heilung der entzundlichen Herde und der Allgemeinerscheinungen 
zu erhoffen (positive Phase). Bei Hautaffektionen ist auch ortliche Therapie not
wendig; bei gleichzeitigen inneren Entzundungen (der Adnexe usw.) sind in die 
Tiefe wirkende MaBnahmen (Umschlage, warme Bader, Verbande, Ruhe und 
DiM) angezeigt; AuBerachtlassung derselben wahrend der Steigerung der ent
zundlichen Symptome kann Verschlimmerung herbeifuhren, ebenso wie Wahl 
unrichtiger Mittel, zu groBe Dosen, zu kurze Intervalle zwischen den Eingriffen 
(Injektionen). 1m allgemeinen entspricht dem Grade der Herdreaktion der 
der Temperatursteigerung und MaB wie Schnelligkeit ortlicher und allgemeiner 
Besserung (R. SCHMIDT). Doch wurde auch beobachtet, daB nach Injektion 
von proteinhaltigen bzw. kolloiden Stoffen (LUITHLEN, STARKENSTEIN, SIEGERT 
und SCHMIDT, GOTTLIEB und FREUND) auch unter Entzilndungshemmung 
und herabgesetzter Hautempjindlichkeit Entzundungsherde gunstig beeinfluBt 
werden konnen. Dasselbe hat nach chemisch definierten Stoffen STARKENSTEIN 
beobachtet, und zwar nach Chinin, iitherischen Olen, Calciumsalzen (auch 
CHIBARI, JANUSCHKE, LUITHLEN, WIECHOWSKI), nach Atophan (auch 
WIECHOWSKI), nach Methylenblau, Fuchsin, Jod (subcutan), NaCI in stark 
hyper- und hypotonischen Losungen, nach destilliertem Wasser (intravenos 
und oral) in entsprechender Menge. Auch SILBERSTEIN und SEGADLO 
berichten uber (histologisch kontrollierte) verhaltnismaBig seltene und nicht zu 
bedeutende Herdreaktionen bei Tieren und Menschen (Lupuspatienten), bei 
welchen sie chemische, bakterielle und biologische Entzundungsherde an Schleim
haut und Haut gesetzt und nachher Protein- und Reizkorper parenteral in
jiziert haben. Heilerfolge waren nur vereinzelt und nicht besonders imp 0-

nierend. Es ist nicht leicht, die Widerspruche in den Angaben der Autoren 
aufzuklaren. Als charakteristisch fur die nach solchen kolloiden Injektionen 
auftretenden Erscheinungen bezeichnen HANS H. MEYER und GOTTLIEB die 
"umstimmende Dauerveranderung des Blutes, die durch den irreversibMn 
kolloidchemischen Charakter der Reaktionen bedingt sei". 

Technisches zur Proteinkorpertherapie. 
Sie ist per-, intra-, subcutan und intravenos durchfiihrbar. (Oral wurde 

sie mit Yatren, rectal mit Blut versucht.) 
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Percutan. In £liichtigen, lipoidloslichen, reizenden Vehikeln kraftig ein
gerieben konnen auch EiweiBlosungen durch die Oberhaut dringen. Hierbei 
konnte aber der Hautreiz allein, wenn geniigend stark,' Allgemeinwirkungen 
nach Art der Proteinkorpertherapie auslosen. 

PETRUSCHKYS Linim. tubercul. composit., aus abgetoteten Tuberkelbacillen 
hergestellt, ist mit Daumenballen oder Glasstab in die Haut einzureiben 
(A. v. WASSERMANN und FICKER). 

MOROS Ektebin (E. Merck), konzentriertes Tuberkulin mit abgetoteten 
Tuberkelbacillen, mit Zeigefinger eine Minute lang einzureiben. 6 Einreibungen 
mit Intervallen von 1-4 Wochen. 

Dermaprotin (Gemisch von Casein, atherischen 61en und BakterieneiweiB), 
5 Tropfen 2-3mal wochentlich bei Erwachsenen, 2-4 Tropfen evtl. mehr 
bei Kindem in der Ellenbeuge zur Trockenheit eingerieben, gibt (nach GIESE
MANN, SEELIGER, P. und ERIKA HERRMANN) Leukopenie, spater Lympho- und 
Leukocytose und therapeutische Wirkungen der parenteralen Proteinkorper
therapie ohne Fieber. Bei Hautinfekten, Furunkeln (B. SACHS, R. SPENGLER 
u. a.) macht Betupten mit 1-2 Tropfen 'Q1ld krii/tige Einreibung von 3-4 Trop/en 
in ihrer Umgebung Herdreaktion (natiirlich!). Die Herdreaktion laBt die 
individuell passende Dosis bestimmen ( ~); bei Tuberkulose, Lues und schwerer 
Uberdosierung tritt fieberhafte Allgemeinreaktion auf (GIESEMANN). Die Ein
reibung auch indifferenter Stoffe an solchen pathologischen Hautstellen diirfte 
schon an sich durch Riickaufsaugung von (kolloiden evtl. infektiosen) Stoff
wechselprodukten in die Lymphbahnen zu den beobachteten (therapeutisch 
wirksamen 1) Erscheinungen fiihren. Nach Dermaproteineinreibung in normale 
Haut wurde histologisch leichte, nach solcher in entziindete (natiirlich I) 
verstarkte Entziindtmg beobachtet. 

Intracutan. Mit 1-2 Tropfen Aolan, MilcheiweiB, Caseosan, Eigenblut 
angelegte hohe Quaddeln (1-2) konnen sich ohne Temperatursteigerung und 
bei normalem Befinden vergroBern [R. STAHL (1922)] und innerhalb 9 Stunden 
(v. GROER) einen rosigen Hof bekommen. Zehn Minuten nach der Injektion 
tritt im peripheren Blut eine 30-50%ige Leukocytenverminderung ein (E. F. 
MULLER, NEVERMANN, RITTER, HOFF und HEISCH, HOFF und WALLER, FRAMM), 
die auch die Lymphocyten betrifft (HOFF), ebenso sinkt der Blutdruck. Neben 
diesen wohl re£lexartigen Erscheinungen (C. F. MULLER, LUITHLEN und MOLITOR, 
HOFF und WORMS, L. HAHN und C. v. BRAMANN) ist bemerkenswert: a) dia
gnostiBck, daB die kleinen intracutanen Proteininjektionen spezitisck Herd
erscheinungen hervorrufen - Gonokokken-Auftreten in der mannlichen Urethra 
(E. F. MULLER), im weiblichen Genitaltrakt - prozentual am haufigsten 
nach Aolan (H. NEVERMANN) -, b) therapeutisch, daB 3-4 Quaddeln von 
Aolan, Case03an, Eigenblut in 1-2tagigen Intervallen 5-10mal wiederholt, 
ohne ortliche und allgemeine Verschlimmerung (HOFF und HEISCH), also obne 
negative Phase Besserung und Heilung bei Dermatosen, chronischem Ekzem, 
Erysipel, Erysipeloid, Lichen ruber planus, Trichophytie, Psoriasis und auch 
bei Gonorrhoe herbeifiihren sollen. 

Subcutan und intramuskuliir: Subcutan 1/4-5 ccm von ortlich nicht oder 
wenig reizenden EiweiBen (wie sterilem HiihnereiweiB) an der Streckseite yom 
'Q'nterarm, zwischen den Scapulae; intramuskular: 3-5-10 ccm von gewebs
reizenderen Proteinen in Glutaen oder Oberarmstreckseiten. Bei Fett (Milch) 
oder viel Antikorper (Caseosan) enthaltenden Proteinlosungen ist, um Injektion 
in die Vene zu verhiiten, in iiblicher Weise (leere Kaniile!) vorzugehen. Am 
vorsichtigsten und nur bei begriindeter Indikation ist intravenos Protein zu 
injizieren, und zwar zuerst sehr lang'sam und in kleinen MEmgen;' dringliche 
Indikation kann aber selbst Mengen von 100, 250 ccm gestatten, ja verIangen. 
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Fiir Hanttherapie verwendete ProteinkOrper; Erfolge. 
I. Blut, II. Serum, III. Milch, IV. industriell (chemisch) dargestellte 

Milch-EiweiBabbaustoffe. 
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I. BInt in Substanz (Hamotherapie, H.-th.: Auto-H.-th. = Eigenblut des 
Patienten, Hetero H.-Th. = fremdes Blut, arteigenes und -fremdes) wird intra- oder 
subeutan, meist aber intramuskular, verhaltnismaBig selten zur Proteintherapie 
intravenos injiziert; letzteres dagegen wohl zum Blutersatz nach schweren 
Blutverlusten, Infektionen, Intoxikationen (Verbrennungen). Vor Einspritzung 
fremden Blutes werde anamnestisch und objektiv (Wa.R., Ro.) Gesundheit, 
vor intravenoser Injektion Blutgruppe des Spenders bestimmt (Isoagglutinin 
und Isohamolysin; GERHARD, DENECKE, SOHOLTEN, BEHNE, KARSNER). 
Die Bluteinspritzung kann erfolgen: 

a) Intracutan. Mit Cubitalvenenblut werden sofort zwei Quaddeln it 0,1 eem 
an Oberarm- und ObersehenkelauBenseite angelegt. LUITHLEN (neuere Wege 
usw.) und HOFF empfehlen Eigenblut; nach WEITGASSER wirkt es intracutan 
zu heftig. 

b) Subcutan und intraglutiial mit 1-25 ccm Cubitalvenenblut, das gewohn
lieh 3-5 cem in 2-, 3- bis 15tagigem Intervall, sofort naeh der Entnahme 
subeutan, haufiger intraglutaal eingespritzt wird. Selten folgt der Auto
hamoinjektion Fieber (RAVAUT, SPIETHOFF, PIERANGELI, A. M. WEISS, L. S. 
SALUTETZI und L. M. KONIGSBERG, J. NICOLAS, J. GATE und D. DUPASQUIER 
und SALSA); zuerst ofter Leukopenie (METZGER), dann Leukoeytose (WEISS, 
SALUTETZKI, KONIGSBERG), keine Anaphylaxie (RAVAUT). Bei langerer An
wendung manehmal Gewohnung und Reaktionslosigkeit (Ref. E. SCHMIDT). 
Behandlungserfolge werden reeht verschieden angegeben. Gute Wirkungen be
sonders bei pruriginosen Affektionen (METZGER, RAVAUT) nur bei Furunculose, 
Folliculitis, Pruritus, Ekzem (V. STANILA), bei Ekzem, Furunculose, Acne 
vulgaris Sycosis simplex, Impetigo, Psoriasis (WEISS, SALUTETZKI, KONIGS
BERG, ref. ERICH SOHMIEDT, V. STANILA), Prurigo tabetique et diathesique 
NICOLAS GATE, DUPASQUIER). Hidrosadenit., Herpes zoster, Urticaria, Pruritus 
senilis, Eczema acutum, Pruritus, F lrunculose (SALSA, ref. P. KATZ), Bemfs
ekzem (SAFFLORES), Herpes zoster (BARRIO DI MEDINA). 

Dbereinstimmend sehr giinstige Resultate bei Dermatitis herpetiformis und 
infektiosen ortlichen und diffusen Entziindungen (Furunculose, Erysipel); 
giinstige bei Folliculitis, Impetigo, Ekthyma berichten FORMARA PIERO und 
MARIO ARTOM, dagegen geringe oder keine bei pruriginosen Affektionen: Urti
caria, Quincke, Prurigo, Pruritus, Neurodermitis, Lichen ruber planus, auch 
nicht bei Psoriasis, Vitiligo, Scrophuloderma (mit Intervallen von 2-3 Wochen). 
Hamolysiertes Blut subcutan und intramuskular wirkt ortlich sehr schmerzhaft 
(SAINZ DE AJA). 

c) Die intravenose Transfusion von Vene in Vene (Auto- oder Hetero-) 
geschieht mit kleinen Blutmengen (10 ccm und etwas dariiber) unter Asepsis 
bei schneller Ausfiihrung in entsprechend temperiertem Raum, also ungefahr 
bei Bluttemperatur. Mit der Rekordspritze, mit der man aufsaugt, spritzt 
man alsbald wieder ein. Bei Mengen iiber 50 ccm geniigt eine 10 ccm-Rekord
spritze mit gabelformiger Schlauchverbindung und zwei Zweiweghahnen, deren 
abwechselnde Offnung und SchlieBung Einstromen aus der Spendervene in 
die Rekordspritze und Einspritzen in die Empfangervene ermoglicht (KAz
NELSONS Transfusionsmodell). Die Blutgerinnung des einstromenden Blutes 
wird durch 0,2% NatriumcitratlOsung (SOHOLLEN) verhiitet. 

Dermatosen, die auf andere Weise schwer heilbar sind, wie Schwangerschafts
dermatosen, Purpura haemorrhagica, HENooHsche Purpura, weiters chronische 
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Sepsis (E. PETERSON), Hamophilie, Melaena und toxische Zustande konnen 
als Objekte fiir Bluttransfusion angesehen werden; die Transfusion sei die erste, 
nicht die letZte Behandlung (TH. B. COOLEY nach Referat). Bei sehr aus
gedehnten, selbst wenn oberfliichlich (1. Grades), gefahrlichen Hautverbrennungen 
(UNNA jr.) kann die Bluttransfusion lebensrettend wirken (RIEHL, SCHERBER). 
600 ccm Blut der Mutter rettete den an einem Drittel Korperoberflache ver
brannten Patienten .SCHERBERs. Hamolysiertes Blut, 1-5 ccm intravenos, 
machte jedesmal heftigen Shock und hatte Heilwirkung bei groBen Furunkeln 
und Phlegmonen (SAINZ DE AJA). . 

Eigenblut-Um- und Unter8pritzung (LAEWEN, N. EBERS); mechanische Ab
riegelurig des Entziindungsherdes durch den ringsum angelegten Blutwall. 

Die Wirkung ist der Angabe nach eine lokale, da die nicht unterspritzten 
Herde nicht heilen (N. EBERS). Indikation: Furunkulose, Ekzeme, Bartholinitis, 
Impetigo contag., Herpes zoster .. Die besonders schmerzhafte Injektion unter 
Lippenfurunkel (!) erfordert Chlorathylrausch (EBERS). 

Nach allen Blutzufiihrungen und insbesondere nach der Transfusion treten 
Einwirkungen auf Blutdruck, Zahl der Blutkorperchen, Hamoglobingehalt ein; 
weiters verkiirzte Gerinnungszeit, Herabsetzung der Uberempfindlichkeit (BIER, 
LUITHLEN, SPIETHOFF, E. PETERSEN, SALSA). 

Die Blutzufiihrungen werden vorgenommen bei Dermatosen, welche aIs 
Folgen oder Begleiterscheinungen von Stoffwechselanomalien, Endokrinie, 
Infektion, Anaphylaxie (SALSA) aufzufassen sind; 

Aderlaf3. 50-150 ccm, bis hochstens 300 ccm aus der Armvene 2-3mal 
wochentlich, wodurch die Wirkung zunimmt (LUITHLEN [1911] und C. STERN) 
bietet namentlich, wenn in der betre££enden Zeit reichliche eiweillhaltige N ahrung, 
und Fliissigkeit (Wasser, Milch - LUITHLEN) zuge£iihrt wird, Uberersatz des 
Verlorenen durch die in die GefaBe einstromende Gewebsfliissigkeit, neugebildete 
Blutkorperchen, somit durch ein parenteral zuflieBendes, nicht anaphylaktoid 
wirkendes Eiweill (LUITHLEN; C. STERN) und durch andere Regenerations
vorgange (LUITHLEN und andere Autoren). 

C. STERN hebt aIsFolge der kleinen wiederholten Aderla'3se Leukocytose, 
Bactericidie und starke Steigerung der Immunagglutinine (HAHN und NEU, 
HAHN undLANGER zit. C. STERN) hervor, wie sie nachProteinkorpern undanderen 
unspezifischen Mitteln (Terpentin) erscheirien. STERN lobt sie bei "rezidi
vierenden Ekzemen mancher Anamischer, bei chronischen Pyodermien, schlecht 
granulierenden Ulcerationen und neben sonstiger Therapie auch bei den aus
gedehnten Tuberkulosen der Haut". 

Der gute Erfolg des Aderlasses beirn Ekzem Plethorischer (JACQUET und 
BROQUIN), der in der Besserung des Pruritus (Kopfschmerzes, Schlafs und 
Befindens) sich auBert, kann vielleicht mehr auf Druckentlastung, als auf 
Proteinkorpertherapie bezogen werden. Ohne besonderen EinfluB auf den 
Verlauf der Syphilis kann der wiederholte kleine AderIaB, kombiniert mit 
spezifischer Kur rascheres Verschwinden der Wa.R., der Roseolen und PapeIn, 
Milderung und Ausbleiben von Salvarsannebenerscheinungen, der Uberempfind
lichkeit gegen intern gegebenes Jod bewirken (LUITHLEN). 

Aderlaf3 und Infusion. Dem AderlaB kann Infusion von physiologischer 
Kochsalz-, Normosal- (C. BRUCK, G. ASSMANN), Ringerlosung (C. STERN) sofort 
nachgeschickt werden,' und es £olgen ihr, wie einer parenteralen Injektion, 
Leukocytose und Abnahme der Eosinophilen. Die N ormosalinfusion kann bis 
4mal mit 5-6tiigigen Intervallen wiederholt werden. Besonderes Gewicht 
legt BRUCK auf den vorangehenden AderlaB. 

Die klinischen Erfolge der Organismuswaschung werden als recht ver
schieden geschildert: gut bei Pruritus sen., Neuritiden, Dermatitis herpet., 
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Rosacea; ungleichmiiBig bei Urticaria, sie Bollen fehlen bei Ekzem und 
Psoriasis (BRUCK, ASSMANN). Die Methode scheint unbequem und bei Graviden 
nicht unbedenklich zu sein (LUITHLEN). 

n. Serum: Artfremdes, arteigenes, Eigenserum. 
Das Serum, in friiherer Zeit durch Schiitteln des der Cubitalvene ent

nommenen Blutes gewonnen (SPIETHOFF, STUMPKE) wird gegenwartig von dem 
durch 10 Minuten ruhig stehen gelassenen Blute in der Menge von 20-30 ccm 
mit sorgfaltiger Vermeidung des blutigen Sediments abgesogen - dem letzteren 
sind anaphylaktoide Erscheinungen zugeschrieben worden -; das Serum wird 
dann subcutan oder direkt in eine andere Vene eingespritzt (LINSER). LINSER 
gab meist nur bis 3 Injektionen, andere bis 10. 

Statt artfremden (Pferde-) Serums hat LINSER zusammen mit A. MAIER 
1911 arteigenes (Menschenblut-) Serum verwendet. Mit Serum einer gesunden 
Schwangeren hat er eine anscheinend aussichtslose, schwere Impetigo herpeti
formis einer Schwangeren geheilt; unter weiteren 5 gleichen Fallen waren 
3 Heilungen. Die intravenosen Injektionen evtl..2 am selben Tage oder je eine 
an aufeinander foIgenden Tagen gemacht, bewirkten ofter leichte Schiittelfroste. 

Weitere giinstige Erfolge bei anderen Schwangerschaftsdermatosen: Urticaria: 
15 Heilungen unter 18 Fallen nach 2-3 Injektionen; Strophulus und Urticaria 
papulosa: 24 FaIle mit 1-2 Injektionen, aIle geheilt. Gute Resultate bei 
Schwangerschaftstoxikosen hatten mit Schwangernserum RUBSAMEN, v. ZUM
BUSCH (1913); mit Serum einer Wochnerin (14 Tage nach der Entbindung) 
F. WOLFF; mit Normalserum FRITZ VEIEL (1911), SWMPKE (1913); mit 
Pferdeserum R. FREUND (1911); letzterer sah nach 1/2tagigem Kopfschmerz 
und Fieber das Jucken sofort und das Exanthem schnell schwinden. Von 
sonstigem juckenden Exanthem sah LINSER giinstige ErfoIge bei Prurigo, 
Pruritus senilis (8, aIle giinstig nach 2-3 Injektionen), bei Kinderekzemen, 
Hamorrhagien, Purpura, Skorbut, Epistaxis, Phthisikerblutung und insbe
sondere Pemphigus (7 FaIle, davon anscheinend 2 Heilungen, 4 weitgehende 
Besserungen, 1 gestorben), universellen Ekzemen .und universellem Pruritus. 

GUnstige und teilweise gute Ertolge mit NormaIserum bei Urticaria: LINSER 
(iiberraschende Erfolge); bei Pemphigus: v. ZUMBUSCR, HEUCK, ANNA STUTZ, 
A. FISCHER; bei Herpes gestationis: STUMPKE; bei Dermatitis herpetiformis: 
SPIETHOFF, HEUCK, WILLOCK, J. SCOTT, A. FISCHER; Urticaria chronica, 
Strophulus, Prurigo: SPIETHOFF, HEUCK, BALZER, SWANN; Dermatitis bullosa: 
BALZER; Prurigo, Ekzem, Lichen ruber: STUMPKE; hartnackige Purpura (Pferde
serum): GASTON; Psoriasis, Acne mixta (Autoserum):. W. GOTTREIL; Ekzem, 
Pruritus, Prostatitis, Ulcus molle: SPIETHOFF (Med. Klin. 1913, Nr 24); Haut
erkrankungen (Kaninchenserum): L. TOMMASI. 

Versager bei Psoriasis, Lupus vulgaris, pseudoleukamischem Pruritus: 
LINSER; mit Autoserum bei Urticaria chronica, Psoriasis, Ekzem: RA VISCR; 
mit Autoserum bei Psoriasis, Urticaria chronica, Lupus erythematodes: 
WILLOCK, J. SCOTT; seborrhoisches und parasitares Ekzem, Prurigo Hebrae, 
Pemphigus: STUMPKE. 

Nur Besserungen,. eventuelle Verschlimmerungen: HEUCK, ULLMANN. 
Eigenserum des Patienten, 10-25 ccm (gewonnen aus 50 ccm [von Jugend

lichen, 100 ccm bei Erwachsenen] abgelassenen,meist inaktivierten Blutes), 
injiziert· SPIETHOFF und wiederholt· die Injektion noch bis 5 mal. Das 
Eigenserum ist frei von fremdem Infektionstofi, wirkt nicht anaphylaktisch 
und iihnlich wie arteigenes (SPIETHOFF), vielleicht aber schwacher, denn 
SPIETHOFF rat bei Reaktionslosigkeit (von 10-60 ccm pro Injektion) Zu
mischung von arteigenem oder artfremdem und, bei Versagen beider, von 
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Natrium nucleinicum (Bohringer) a 0,5 einzuspritzen. Autoserum verwen· 
deten spater (1914) GOTTREIL, HILARIO, 1915 RAVITCH, WILLOCK u. a. GOTT. 
HEIL lobte die Methode bei Psoriasis, Furunculose, chronischer Urticaria, 
Lichen ruber planus [HOLOBURTH und LENARTOWICZ sahen angehlich Besserung 
von suhcutaner Injektion von 1-2 ccm sterilen erwarmten (56-580) Pem
phigusblaseninhalt in 2 Fallen]. Bei Pellagra sah MAXIM. STRASSBERG unter 
Eigenserum: lO-17 ccm, in 3-4tagigem Intervall, bis 8mal intraglutaal 
(seltener subcutan injiziert) in der Halfte der FaIle Raut· und subjektive 
Erscheinungen schwinden, die anderen FaIle besserten sich oder blieben 
refraktar. PALMER und SECOR verwendeten durch Cantharidenpflaster ge
wonnenen Blaseninhalt der Kranken. 

K01r/,binn,tion von Proteink6rperinjektionen und AderlafJ und eventuell endo
krinen M itteln. 

Kombinn,tion von ProteinkOrperinjektionen (Serum, Natrium nucleinicum, 
Milch, Tuberkulin, Vaccin) mit AderlafJ scheint sich hei manchen Fallen (von 
SebolThoe, Acne, Rosacea, verschiedenen Ekzemen, genitalem und univer· 
sellem Pruritus u. a.), bei welchen die eine dieser beiden Methoden neben 
sonstiger auBerer und innerlicher Behandlung nicht genugte, Zll bew.ahren. 
Manche der genannten Falle heilen aher selhst dann erst und hesser bei 
weiterer Zugabe von endokrinen Mitteln, wie Oophorintabletten und kleinsten 
Hypophysindosen. 

LUITHLEN: a) Pruritus vulvaenach Uterusexstirpation. Reilung erst nach tag
licher Zugabe von 15 OophQrintabletten zuAderlaB und Eigenserum, b) entstellende 
Acne, Comedones, Furunculose und c) auBerdem MenstruationsunregelmaBig
keit heilen erst nach H ypophysinzusatz zu AderlaB und Eigenserum. Hypo. 
physin als Zusatz Zllr Kolloidtherapie wird gelobt bei Prurigo Jugendlicher 
(MULLER), bei Alterserscheinungen der Raut (Selbstheohachtung Dr. GRELLa, 
bei:des zit. LU.ITHLEN S. 153); kleine Schilddrilsengaben in derselben Kombination 
bei Erkrankungen der sog. Insufficience thyreoidienne (LEoP. LEVI und R. ROT
SCHILD), bei der Pubertatsunterentwicklung (v. WAGNER.JAuREGG), "bei Raut
krankheiten, die vor und wahrend der Pubertat bei geschlechtlieh minder ent
wickelten oder zuruekgebliebenen Individuen beobachtet werden" (LUITHLEN). 

m. Milch (10 Minuten in sterilisierten Kolhehen gekocht), mit Vorsicht 
(Fettemulsion!) intragluteal injiziert - R. SCHMIDT gibt die Moglichkeit 
einer Embolie bei Injektion in eine Vene zu -, lO cem bei Erwaehsenen, 
1-2 hei Kindern, in 2tagigen Zwischenraumen. Bei Gesunden geringe, hei 
Dermatosen und venerischen Komplikationen erh6hte Herd· (R6tung bis 
Exsudation) und Allgemeinerscheinungen (Temperatur- und Leukocyten. 
zunahme u. a.). Venerische Komplikationen nahe dem Bauehfell erfordern hei 
Milehinjektion Vorsicht, Bettruhe, Diat, eventuell Narkotica, Stuhlregelung. 
Bei frischerer Tuberkulose sind wegen drohender Versehlimmerung und 
Ramoptoe, wenn uberhaupt nur kleinste Milchdosen ratsam (R. SCHMIDT) 
und zwar 0,1-0,5, mit angehlich oft sehr guten Erfolgen (KLEEBLATT). 
Manehmal' stellen sich nach 6fteren Milchinjektionen anaphylaktoide (auch 
von mir gesehen), nach langen Injektionskuren proteinogene kaehektische 
Erscheinungen ein (WEICHARDT, SCHITTENHELM). Wie .Kuhmileh wirkt abo 
gekochte Frauen· und Ziegenmilch, bei letzterer scheint die Temperatur-
steig.erung niedriger (STARK). . 

Uber Ergebnisse hei Dermatosen liegt eine groBe Anzahl keineswegs immer 
uhereinstimmender Erfahrungen vor. 1m', allgemeinen iiherwiegen gilnstige 
Resultate bei (subakut und ehroniseh) entziindliehen, mykotiseh'parasitaren 
Rautaffektionen, wie dies iiberhaupt, doeh nicht ausnahmslos, bei energiseher 
unspezifiseher Behandlung der Fall ist. Ein AhriB aus der diesbeziigliehen 
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Litera.tur mag dies zeigen. GUnstige Ergebnisse bei bullosen Mfektionen 
(P. A. AMBROSOLI, "Peptose und Deuteroalbumose nicht wirksam"), bei 
parasitarenMfektionen (A. KRAUS, DUHOT), Aktinomykose (DZIEMBOWSKI), 
SchweiBdriisenabscessen (R., MULLER), Follikulitis, Furunculose (EMET R. 
HALL); giinstig bei Bubonen, Staphylodermien (eventuell gleichzeitig mit 
Vaccinen), Acne, septischen Komplikationen, Skorbut, Purpura rheum. 
(SALVADOR, J. GALLARDO), Impetigo (SAALKIND), Pyodermie (DUHO~), akuten 
Ekzemen (GALLARDO, SAALKIND). Gut bei Lichen ruber planus (akute Form), 
bei torpiden Fallen gleichzeitig As, bei Psoriasis ahnliche aber nicht so intensive 
Wirkung (0 .. KREN), chronischen Ekzemen (DZIEMBOWSKI, DUHOF, EMET R. 
HALL); hierbei aber keine Wirkung (SAALKIND). Giinstig bei Psoriasis (DARIER, 
DZIEMBOWSKI, dagegen wirkungslos befunden von GALLARDO, SAALKIND), 
giinstig chronische Haut- und Knochentuberkulose (DARIER), dagegen un
giinstig bei akuter Tuberkulose (DARIER). Giinstig bei Lues (Milch in 8tagigen 
Intervallen eingespritzt unter gleichzeitiger spezifischer Behandlung); bei 
Ulcus cruris (SAALKIND). Wirkungslos bei Erysipel, Pemphigus, Skorbut; 
Pityriasis rosea, Acne vulgaris, Ichthyosis (GALLARDO, SAALKIND). 

IV. Industriell (chemisch) dargestellte Milch· EiweiBabbaustoffe. AZbusoZ 
(AMAN). 1-5 ccm einer 31/ 2-5°Mgen Losung angeblich ohne ortliche Reaktion 
und Anaphylaxie (beziiglich letzterer von WEICHARDT befriedigend gefunden). 

Abijon (Ophthalmosan) gelobt bei Keratitis eczematosa (MULLER, TANNER, 
UDGREN), Purpura haemorrhagica, Dermatitis herpetiformis, Pilzerkrankungen, 
(DOLKEN). 

Protasin (JOSEPH, H. LIPPERT), steriles Laktalbumin, intramuskular schmerz
los. Ampulle a 5 ccm. Gute ·Resultate bei nassenden Ekzemen, Epididymitis, 
Erysipel, Furunkel, Impetigo, Sycosis coccogenes, Urticaria (EMET HALL). 

Lactin (HEISLER), MilcheiweiB; 0,2-0,5 ccm intracutan 2-11mal bei tiefer 
Trichophytie mit Erfolg verabreicht (K. GAWALOWSKI). 

AoZan, als keim- und toxinfreies MilcheiweiB von E. F. MULLER angegeben, 
in 5-1O-ccm-Ampullen und kleinere fiir intracutane Injektionen (Beiersdorff). 
Wenn letztere beim Aufschiitteln grobere FlOckchen zeigen, sollen sie nicht 
verwendet werden. Aolan wird intracutan,auch subcutan und intravenos, aber 
meistens intramuskular injiziert. Intracutan, 2-5mal in kleinere oder groBere 
Quaddeln, fallweise taglich oder jeden 2. Tag; subcutan, intramuskular 
und intravenos 5-10 ccm mit Intervallen von 3-7 Tagen. Auch nach an
scheinender Heilung sind noch 1-2 Spritzen zu verabreichen. 

Meist sind Herd- und Allgemeinerscheinungen stark. Bei Tricbophytie: 
Jucken, Rote, Schwellung nacb einigen Stunden beginnend, nach 1-2 Tagen 
Pusteln, Einschmelzung, Exsudation, Abscedierung; nach 2-3 Tagen sind 
die kleinen Herde abgeklungen; die Erscheinungen wiederbolen sich nach der 
2. Injektion (REESE). 

Anaphylaktische Symptome sind nicbt bei Intracutaninjektionen, sonst 
einigemal beobacbtet worden. Was die Resultate anlangt, so iibertrifft intra
cutan Aolan diagnostisch, d. i. als GC.-Provokationsmittel die anderen Proteine 
(E. F. MULLER, NEVERMANN), auch therapeutisch erscheinen bei intracutanen 
Aolaninjektionen (auBer den Fallen von E. If. MULLER, NEVERMANN, H. MULLER) 
Erysipel, Erysipeloid, Lichen ruber planus, angeblich auch Psoriasis in den Be
richten von HOFF und HESCH sehr gut beeinfluBt, ahnlich wie nach Eigen
blut und Caseosan. Gute Resultate auch von intramuskularen und intra
venosen Injektionen bei tiefen und oberflachlichen Trichophytien berichten 
C. F. MULLER, ROLLY, REESE, ANTONI, HANS MULLER, bei Furunculose, 
Acne, Pyodermie: H. MULLER, subakuten Ekzemen: NAJUNKT, Menstruations
beschwerden: ESCH, MULLER. 
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Caseinpraparate: Caseosan, Aktoprotin, Yatrencasein. Caseosan (Heyden), 
15% Casein16sung, von LINDIG als der wirksame, proteolytisches Ferment 
(am Krankheitsherd) aktivierende Stoff, eingefiihrt, zeigt gleichmaBigere 
Zusammensetzung als die Milch .. Antikorper gegen Caseosan sind haufig vor 
der Injektion im Elute nachweisbar (mit der Komplementbindungs- oder Pra
cipitationsmethode R. SALOMON und VORL, REHNE) und der Nachweis ihrer 
Steigerung im Elut (bei Tier und Mensch) mit jeder weiteren intravenosen 
Injektion (R. SALOMON) erweckte die Hoffnung, "die Hohe der Antikorper
bildung und der klinischen Erfolge auf der Basis einer individuellen Dosierung 
bestimmen zu konnen". Vorlaufig ist nur die Erkenntnis gewonnen, daB die 
intravenose Injektion mit kleinsten Dosen mit 1/4-1/2 ccm begonnen, in zwei
tagigen Intervallen gesteigert werden solI, aber bei schneller wachsender 
Antikorpermenge (R. SALOMON und J. VORL) wegen Anaphylaxiegefahr beim 
3. Male mit einer kleineren intramuskularen oder subcutanen Injektion zu ver
tauschen ist. 

Wenn im Normalserum viel Caseosan-Antikorper sind, dann ist gleich die 
erste Injektion intramuskular und in kleiner Dose zu machen. Wird die 
klinische Reaktion stark, dann ist die Dosis nicht zu erhohen und mit weiteren 
Injektionen 3-5 Tage zu warten. Bei niedrigem Antikorpergehalt des Elutes 
von vornherein konnen groBere steigende Dosen intravenos gegeben werden; 
von 0,5 an in Zwischenraumen von 2 Tagen. Prognose giinstig, wenn geringer 
Antikorpergehalt im Serum durch Injektion des Caseosan langsam gesteigert 
werden kann (J. VOERL). 

Einige Resultate: a) bei Dermatosen: Giinstige Ergebnisse hatten HOFF und 
HEESCH bei chronischem Ekzem, Erysipel, Erysipeloid (sehr rasche Wirkung); 
bei Lichen ruber planus, Trichophytie, Psoriasis, ohne negative Phase mit 
Caseosan (wie mit Aolan und Eigenblut mit intracutaner Injektion). ZIELER 
bei SchweiBdriisenentziindung, Furunkel; TRISS bei Sycosis parasitaria; KROSL 
bei eitriger Hautentziindung; STOEBER bei akutem Ekzem, Furunculose, 
Acne vulgaris und indurata, Rosaceaknoten. 

Ohne Effekt: Idiopathischer Pruritus, Lupus, Psoriasis, Hyperamie und 
GefaBneubildung bei Rosacea (STOEBER). 

b) bei venerischen Affektionen. Schmerzstillung nach wenigen Stunden 
bei Epididymitis, Schwellungsriickgang nach Tagen: STOEBER. 

Giinstiger Erfolg bei Epididymitis und bei Bartholinitis durch Umspritzung 
mit Caseosan: GARTNER. 

Aktoprotin (Chinoinwerke Wien), reines Caseinpraparat (4% Casein16sung, 
0,1-0,5 ccm subcutan auf 2-3 Stellen, 1/4-5 ccm intramuskular; torpide 
Ulcera mollia mit Bubonen, oberflachliche und tiefe Staphylomykosen. 

Yatren, Jodoxychinolinsulfosaure mit 20% Natriumcarbonat, ein an sich 
auch wenn enteral aufgenommen, leicht reizender Stoff (zur unspezifischen 
Reiztherapie geeignet) kann in Pillen - 1-3 Stiick jeden 2.-4. Tag oder 
1 EBloffel einer 1-4%igen, bei starker Wirkung einer 1 %oigen Losung - (BIER 
zit. nach v. ENGELHARDT) schon wegen seines hohen 28%igen Jodgehaltes 
auf chronische Infektionskrankheiten therapeutisch wirken. Mit spezifischen 
Vaccinen (Staphylo- und Gonokokken) speziell bei unspezifischer Therapie ver
wendet (Furunculose, Sycosis, Acne, Gonorrhoe). Mit Casein verbunden, das hier
durch steril konserviert wird, soIl es im Yatrencasein milde Herdreaktion, kein 
Fieber und "im allgemeinen" keine Anaphylaxie erzeugen. In 5-ccm-Ampullen 
erhaltlich wird es in schwacher (2,5% Yatren: 2,5% Casein) und starker Losung 
(2,5% Jatren : 5% Casein) intramuskular - selten intravenos verabreicht -
gewohnlich in schwacher Losung mit 1-3 ccm beginnend und in Abstanden 
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von 2-4: Tagen, je nach der Reaktion fallend oder steigend (also schwach, 
wenn mit stark begonnen bzw. umgekehrt) einigemal injiziert. 

Gute Erfolge, unter anderem bei chronischem Ekzem, Pyodermie, Tricho
phytien, meldete ROLLY; bei Alopecia areata, akuten und chronischen Ekzemen, 
Herpes tonsurans mit 5% Yatren- bzw. Yatren-Casein16sung: M. KRUGER 
und W. PFEILER. 

Von den 2-5%igen Losungen von Albumosen - mit Deuteroalbumose hat 
WEICHARDT Versuche angestellt - wird dermatologisch wenig Gebrauch 
gemacht, subcutan erzeugen sie mehr weniger ortliche Schmerzen und Fieber, 
manchmal Ubelkeit, Erbrechen (KAZNELSON), intravenos bei empfindlichen 
Personen Shock. 

Nach Natrium nucleinicum (Bohringer) in 1,1-ccm-Ampullen starke Lokal
reaktion. Gute Erfolge bei akuten Lichen ruber planus - Fallen meldet 
O. KREN 1925. 

Von Mischvaccins sei Vaccineurin, Autolysat von Prodigiosus- und Sta. 
phylokokkenkulturen (HOLLER), das bei Zoster in steigender Dosenreihe zu 
verwenden, erwahnt. 

Omnadin MUCH (Kalle & Co.), Stof£wechselprodukte verschiedener apatho
gener Bakterien, Lipoide der Galle und des Neutral£ettes. Geringe Lokal- und 
AUgemeinerscheinungen, Abheilung von SchweiBdriisenentziindung und Ab
scessen. 9 Ampullen a 2 ccm in 3 W. (W. REICHMANN). 

Phlogetan (0. FISCHER, NORGINE, Kahlbaum), ein bis zu Aminosauren ab
gebautes Nucleoprotin der Hefe, in 1-5-ccm-Phiolen als phlogo- und pyrogene 
Verstarkung bei gegeniiber Hg oder Salvarsan resist enter Lues zur Fieber
therapie der Paralyse mit gutem, temporaren Erfolg verwendet (manchmal 
anaphylaktoide Wirkungen). 

Gute Resultate bei Panaritien, Abscessen, Phlegmonen, Lymphangitis, 
Oberlippenfurunculose, keine starkere Allgemeinreaktion, Uberemp£indlich
keit, leichte Temperatursteigerung und Kongestionen (KONIGSTEIN). 
- Xi/almilch (DOELKEN, Sachs. Serumwerk), sterilisierte Milch mit kleinen 
Dosen von wenig virulentem SaprophyteneiweiB. 

Hypertherman (R. SCHMIDT) = sterilisierte Milch mit genau dosierbarer 
Colivaccine zu maBig pyrogenetischer Behandlung. 

In einigen kolloiden MetalleiweifJverbindungen, Elektrargol, Kollargol, Jod
kQlloid, Argo/lavin, Fulmargin (M. JOSEPH und W. KONHEIM) ist moglicher
weise die Wirkung des EiweiBes, in anderen jene des Metalls die wichtigere. 
1m Kollargol (BOTTNER) iiberwiege die EiweiBwirkung, das Silber bleibe bei 
intramuskularen Injektionen im Muskel, bei intravenosen als Fremdkorper 
im reticuloendothelialen Apparat (E. LANGER [ref.]). 

Anaphylaxie. 
AuBer Erscheinungen, die wie maBige Stich-, Herd- und Fieberreaktionen 

zum Symptomenbild auch einer wirksamen Proteinkorpertherapie gehoren, 
sind bei groBeren Dosen mancher (nicht immer schlecht bereiteter) Stoffe 
heftigere Lokal- und Herdreaktionen und hohe Temperaturen beobachtet. Rier
bei ist Verschlimmerung alter und Auftreten neuer Herde nicht ausgeschlossen. 
Abscedierungen durch Stichinfektionen kommen leider ebenfalls bisweilen 
vor. Inmanchen Fallen, insbesondere bei manchen EiwelBsto£fen bei in un
regelmaBigen Pausen wiederholten, namentlich intravenosen Injektionen ist 
die Proteinkorpertherapie von anaphylaktischen oder anaphylaktoiden Er
scheinungen (Colloidoklasie WIDAL) begleitet, welche bei geringer Entwicklung 
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"giinstig umstimmen" (WIDAL), die Reilung fi:irdern (WEICHARDT), bei voller 
Entwicklung selbst lebensgefahrlich werden konnen. Bei den empirisch ublichen, 
regelmaBig verabfolgten Dosen ist das selten. Von SCHMIDT, KAZNELSON anfangs 
bei Milch in Abrede gestellt, von WEICHARDT und SCHRADER bei Deuteroalbu
mosen (Aolan, OphthalmoEan, Caseosan) nicht bemerkt, wurden sie dennoch bei 
nativen und verschiedenen, selbst bis zu Aminosauren abgebauten EiweiBen 
beobachtet, bei gekochter Milch (RAUDENBURG, WELLS, UHLENHUTH und 
RAENDEL, bei Caseosan (RAUDENBURG, GU"DEMEISTER und SEIFERT, R. SALO
MON und J. VOHL) , bei selbst gut praparierten Deuteroalbumosen und bei 
Aolan (GILDEMEISTER und SEIFFERT [in TierversuchenJ). Ich habe 1917-1918 
einigemal bei spaterer Wiederholung von Milchinjektionen shockartige, ana
phylaktische Zustande. gesehen: Kongestion zum Kopfe, blaurote in Fahlheit 
iibergehende Gesichtsfarbe, erst Pulsbeschleunigung, dann schwachen aus
setzenden PuIs, Atemnot, Unorientiertheit; ahnliches sah ich spateI' bisweilen 
bei Phlogetan. Auch peptisch und tryptisch behandelte Eiweillabbaustufen, 
Rinderseren mit und ohne gerinnbares EiweiB, vermogen zu sensibilisieren 
(PICK und YAMANOUCHI, RAILER gegen GAY und BRALLSFORD). Die Abbau
stufen des EiweiBmolekUls konnen auch fiir heterologes EiweiB sensibilisieren 
(RAILER). Mit Proteinkorpertherapie ist daher Vorsicht notig. Art des Ei
weiBspaltproduktes , Art, Menge 1l,nd Zeitfolge seiner EinfUhrung richten 
sich nach der Konstitution und dem Alter des Kranken - Erwachsene sind viel 
empfindlicher als Kinder (DroNES) -, nach der Akuitat des Prozesses, nach 
del' Vorbehandllmg (Sensibilisierung) der Kranken. Da z. B. bei Caseosan 
auch im Serum nicht Behandelter, besonders Fiebernder Antikorper nach
zuweisen sind (KURT BEHNE) ist schon bei del' ersten Injektion von Caseosan 
Vorsicht ni:itig. 

Am haufigsten sind die intravenosen Injektionen von anaphylaktischen 
Zustanden gefolgt; es ist deshalb notwendig, daB die an sich ungefahrlichen, 
abel' massigen intl'amuEkularen Injektionen nicht versehentlich in die Venen 
gelangen (ti:idliche Pfel'deseruminjektion [LEWITH]). Wiederholte, intravenose 
Injektionen miissen von Deuteroalbumose, Aolan, Caseosan durch strenge 
Indikation begl'undet sein (GILDEMEISTER und SEIFERT). Sie sollen nicht 
ambulatorisch verabreicht werden (R. SCHMIDT, GILDEMEISTER und SEIFERT). 
Zu empfehlen sind niedrige Anfangsdosen (LINDIG), Beginn mit 1/3 Dose 
(Vorschlag von BESREDKA, NEUFELD) und zwar intramuskular (A. ZIMMER 
und BUSCHMANN), nach 3 Stunden die Rauptmenge intravenos (A. ZIMMER 
und BUSCHMANN)! 

SCHITTENHELM und auch WEICHARDT, del' anaphylaktische und anaphy
laktoide Prozesse nie fiir vollig ausgeschlossen halt, glauben, daB die Praktiker 
subcutan und intramuskular einspritzen sollen. Bei haufiger Wiederholung von 
intramuskularen Milchinjektionen konnen unangenehme, wenn auch nicht 
ubel verlaufende Shockanfalle vorkommen. Am seltensten schaden subcutane 
Injektionen. Ubel'empfindliche Personen, an Asthma odeI' Urticaria Leidende, 
sollen durch Injektionen minimaler Dosen, odeI' langsame innere Verabreichung 
(WIDAL, ABRAM, BRISSAUD) vorbereitet, bei Shockerscheinungen solI sofort 
bis 1 ccm Adrenalin (1: lOOO) evtl. wiederholt injiziert werden. VOl' einer neuen 
intravenosen Injektion abermals Adrenalin. 

Sehr gunstig soIl 1 g Soda : 40 destilliertem Wasser intraveni:is VOl' del' 
Seruminjektion gegen anaphylaktischen Shock wirken, vorsichtshalber 2 bis 
:3 Tage nach del' Seruminjektion zu wiederholen. (SICARD und PARAF ref. 
RmwRER in Zbl. Rautkrhk. 3, 1-2, 28.) 
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Andere zur unspezifischen Therapie beniitzte Substanzen. 
Terpentin6l. Olobintin KLINGMULLER. 
Die nach parenteraler (epicutaner, cutaner und subcutaner) Einfiihrung 

dieses lipoidlOslichen fliichtigen (MEYER-GOTTLIEB, HEINZ) Stoffesund anderer 
atherischer Ole entstehenden ortlichen Entziindungen, die von Ryperleuko
cytose bis 3000/ 0 (R. WINTERNITZ, VEIGELE, GERTRUD BONDY, HEINZ, BUR
MEISTER u. a.), Temperatur- und Sekretsteigerung begleitet wurden, fiihren auf 
einem ahnlichen Wege wie Proteine zu (niitzlichen) Herderscheinungen. Sehr 
kleine Dosen konnen Entziindungsminderung (STARKENSTEIN), konzentrierte, 
groBere Dosen konnen "lokale Anreizungen" (KLINGMULLER) und neue Kom
plikationen hervorrufen, wie dies auch bei zu rascher und groBer Zufiihrung 
von spezifischen und unspezifischen Stoffen (Milch) eintreten kann. 

Von Praparaten sind zu nennen: 01. tereb. in 01. olivo steril. 10-40% 
(KLINGMULLER), gewohnlich 20%;10% (BECHER); Olobintin KLINGMULLER; 
Novoterpen; Terpichin = reines Terpentinol mit Chinin, 1 ccm-Phiolen zur 
intravenosen Injektion (KARO); Terpestrol = Eleosaccb. und 01. tereb. (HEINZ), 
Terpestrol (= Hexamethylenterpentin stark entwicklungsbemmend; Zimtol 
u. a. atherische Ole (BURMEISTER). 

Als Stelle fUr die intramuskulare Injektion empfiehlt KLINGMULLER den 
Schnittpunkt einer Linie 1-2 cm unter der Crista ilei und der hinteren 
Axillarlinie; die Injektion senkrecht auf die Knochenfascie, aUe 3-4 Tage. 
Ubliche Vorsicht beziiglich unbeabsichtigter Veneneinspritzung. Dosis: 1/4 ccm 
der 20%-Losung 0,05 01. tereb., spater 1 ccm steigend; zu groBe Konzentration 
wegen moglicher Herdreizung zu meiden. Der Einspritzungsturnus verschie
dentlich: 5 Tage nach einander je 0,025, 4 Tage Pause, und abermals 5 Injek
tionen (IsAcsoN) oder seltenere aber groBere Injektionen, Z. B. 0,3 jeden 
5. Tag, im ganzen 3 Injektionen (WEDERHAKE zit. BECHl!lR) u. a. 

Olobintin in 1,1 Phiolen, schmerzlos und angeblich ohne iible Folgen taglich 
oder zweitagig, einfach oder bis 2-3 Phiolen steigend. Bei ausgedehnter 
Sklerodermie hat KLINGMULLER bis 50 intravenose und 50 subcutane Injek
tionen gemacht. Terpichin ist nach KARo ein konstantes Praparat, diuretisch 
wirkend, ohne unangenehme Nebenwirkung. Einigemal ist starke Anschwel
lung und hohes Fieber bei Terpentin verzeichnet auch bei anscheinend reinem 
Praparat (ROHRBACH). 

Anastbetica sind, als die Aktivierung durch Terpentinol hemmend, nicht 
zu empfehlen (ROHRBACH, KLINGMULLER, ebenda S. 66). Aile sonstigen ort
lich angezeigten MaBnahmen: Umscblage (Tonerde, Resorcin, Alkohol), Teil
bader, Salben, Pasten, Verbande, sowie allgemeine Verfahren (Rube, Diat, 
Hohensonne, leichte Schlafmittel) sind beizubehalten. Eine gleichzeitige 
Proteinkorpertherapie sei als im gleichen Sinne Herd- und allgemeine Reak
tionen steigernd, zu unterlassen. 

Uber sehr gute Erfolge mit dem KLINGMULLERSchen Verfahren berichten 
bei Pyodermien (Impetigo contagiosa, Furunculose, SchweiBdriisenentziindung: 
ApPEL, GRABISCH, LUTH, ROSEN, SELLE!, H. E. SCHMIDT, E. SCHNEIDER, 
TENNEBAUM, HOLZHAUER und WERNER, WEDERHAKE (Puerperalfieber); bei 
tie/en Hyphomykosen: FISCHL (Wien), FRITZ MEYER, V. D. PORTEN, F. X. 
MULLER, ROHRMANN, ROHRBACH, ROSEN, SELLEI, ApPEL und MICHAEL und 
bei verschiedenen anderen Dermatosen: Erythema exsudativum: GRABISCH; 
bullosen Attektionen, Pemphigus: BREUNING , BREUNING und HANTSCH, 
GEWALT; bei pruriginosen Erkrankungen, Pruritus, Urticaria: ROSEN, SELLEI, 
GRABISCH, ApPEL; bei schlecht heilenden Geschwuren: HEINZ; bei schlecht 
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heilenden Unterschenkelgeschwiiren: ROSEN, TENNEBAUM; ulcerierten Pernionen: 
F. M. MEYER (kombiniert mit Strahlen); bei Haut- und Lungentuberkulose: 
HEINZ, ApPEL. Lupus vulgaris reagiere wie auf Tuberkulin (ApPEL), lupose 
Entzundungen, auch Knotchen, schwinden angeblich. 

Uber die Behandlung mit Terpentinol bei Trichophytie sprechen sich nicht 
lobend aus: C. A. HOFFMANN, LILIENSTEIN, H. E. SOHMIDT; es sei auch ein
fluBlos bei Urticaria (H. E. SOHMIDT); es sei nutzlos bei Gonorrhoe (PUROK
HAUER); sein Wert bei Gonorrhoe sei geringer als j ener 'des Arthigons 
(ROHRBACH) . 

Auf chemische (Senfol), toxische, physikalische, biotische (Tuberkulin-) 
Entzundungen wirken Kamillen-, weniger Pfefferminzinfuse, bzw. die betref
fenden atherischen Ole abschwachend, FenchelOl dagegen steigernd. 

Epikrise. Fur eine Proteinkorpertherapie eignen sich besonders geringer aus
gedehnte chronische Dermatosen oder die chronischen Stadien von Dermatosen 
bei gleichzeitig unbedeutender Hautuberempfindlichkeit. Sind groBere Flachen 
sensibilisiert, so solI die Proteinkorpertherapie mit kleinsten Dosen begonnen 
werden, da groBere Gaben, in kurzen Intervallen verabreicht, plotzliche Aus
bruche und Verschlimmerung veranlassen konnen. 

Universellen Blasenausbruch mit Exfoliation groBer Hautflachen sah ich 
jungst nach zwei von einem Arzte rasch nacheinander verabfolgten Eigenblut
injektionen (10 und 15 ccm) bei einem durch indirekte Rontgenbestrahlung 
(SCHOENHOF) und Lokalbehandlung sehr gebesserten Pemphigus. Der Genese 
nach infektiose, diathetische, endokrine, der Morphe nach erythematose, maBig 
infiltrierte Dermatosen, mit eventuell an kleinen Stellen zerfallenen Herden, 
weiters Sensibilitatsdermatosen (Pruritus, Neurodermitis), die sekundar zu 
Pyodermie fiihren,' konnen gunstig beeinfluBt werden. ,.. 

Liegt der Dermatose eine infektiose, hormonale, oder' im Stoffwechsel be
dingte Ursache zugrunde, oder wird sie durch eine dieser Faktoren kompli
ziert, so ist, falls die atiologische Behandlung nicht genugt, Kombination der 
Proteinkorpertherapie mit einer spezifischen (Vaccine-, Hormon -, Chemo-) 
Therapie angezeigt. 

In der Mehrzahl der FaIle wirken parenterale Proteinkorperinjektionen erst 
nach einer Zunahme entzundlicher Herd- und AIlgemeinerscheinungen, in der 
Minderzahl durch Herabsetzung der GefaBdurchlassigkeit (STARKENSTEIN) 
und der Hautempfindlichkeit (LUITHLEN, SPIETHOFF) (also wie Kalksalz-, 
Adrenalin-, Atropin-, Gegengifteinwirkung oder kalten Applikationen); dies 
sieht man namentlich nach kleinen Aderlassen mit folgenden kleinen intra
venosen Serum-, Eigenserum-, Eigenblut und noch anderen unspezifischen 
Injektionen (STARKENSTEIN). Die Wirkungsweise ist je nach Applikations
tiefe und angewendeter Substanz eine verschiedene, jedoch meisteine komplexe. 
Die epidermatische Applikation von spezifischen Stoffen (PETRUSOHEWSKY, 
MORO) regt, an der tuberkulOsen Affektion (VOLK und BUJAN, REMENOWSKY 
und LOWENFELD) und der ubrigen Haut spezifische Antikorperbildung (v. 
HAYEK) an, ebenso die WASSERMANNsche Histopin- (Salben- und Pflaster-) 
behandlung. 

Wie viel bei der percutanen Dermatopineinreibung (GIESEMANN, SELIGER 
und HERRMANN) und der intracutanen Aolan-Quaddelbildung (E. F. MULLER) auf 
EiweiBwirkung, wie viel auf Reflex (Vago-Sympathicus - LUITHLEN, HOFF) 
zu beziehen ist, muBte noch sichergestellt werden. 

Uber eine Reihe von Fragen, die theoretisch scheinen, aber praktisch nicht 
unwichtig sind, gibt es in der Proteinkorperbehandlung Unklarheiten: Uber 
das Fieber: Ob es wichtig ist (P ALTAUF, WEICHARDT und SCHRADER, SA XL, 
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ROLLY), etwa durch Steigerung der Antikorper; oder verhiiltnismii..Big unwichtig 
(UDGREN); oder isoliert nicht ausschlaggebend (WEICHARDT, SCHITTENHELM, 
BIELING); oder in maBigem Grade giinstig (R. SCHMIDT, ROTHY). JedenfaIls 
erschwert es die Behandlung, daB man fast in jedem FaIle eine verschiedene 
Temperatur bei gleicher Infektionsbasis beobachten kann, welche nicht von 
der Dermatose, sondern von der Konstitution oder einer inneren Erkrankung 
des Betreffenden abhangen kanil. SCHMIDT und KAZNELSON haben objektiv 
5 Gruppen von Erkrankungen mit Temperaturhohen (von 37-410 reichend) 
nach Injektion der gleichen Menge Milch (10 ccm intragluteal) unterschieden, 
SCHITTENHELM etwas unbestimmter Konstitutionsverschiedenheiten, BOR
CHARDT gleicherweise verschiedene Reizbarkeitsgrade betont (PETERSEN S. 109). 
Ahnlich unbestimmt ist die richtige D08engrofJe: Sie sei nicht zu klein, weil 
dann ungeniigend, nicht zu groB, weil ortlich und aIlgemein moglicherweise 
verschlimmernd (auch anaphylaktogen). Die DosengroBe schwankt (was der 
Methode nicht zum Vorteile gereicht) nach Alter - Sauglinge und Kinder, 
als weniger sensibilisiert, vertragen verhaltnismaBig mehr - nach Erkrankungs
art - akut oder chronisch - und -Grad, nach Sensibilisierung und Applikation'3-
art. Darin herrscht doch Ubereinstimmung, daB dauernd hohe Temperatur, 
starke Leukocytose, akute Lungentuberkulose (SCHITTENHELM, ROLLY, SCHMIDT, 
E. F. MULLER), also schwere .Allgemeininfektion, die Proteinbehandlung kontra
indizieren, dagegen mehr chronische, leichte Entziindungszustande (SCHITTEN
HELM) sie indizieren, wenigstens dart, wo wir keine bessere Behandlung besitzen. 
Auch von Dermatosen sind stark ausgebreitete, mit tiefen Veranderungen 
einhergehende, fieberhafte auszuschlieBen. 

Nicht leicht ist die richtige Wahl der Proteinkorper. SCHITTENHELM hat eine 
Art Elektionsliste aufgesteIlt: Milch und Milchpraparate fiir Augen-, Vacci
neurin fiir Nerven-, Terpentin fiir Hauterkrankungen. Dazu konnte Sanar
thrin fiir Arthritis, auch gonorrhoica kommen. 1m allgemeinen besteht bei 
den Arzten, die N eigung, sich eines Stoffes zu bedienen, ihn fiir verschiedene 
Zwecke beziiglich Menge, Intervall, Applikationsart zu adaptieren, wobei sich 
ergebende kleinere und groBere Mangel die Neigung fUr immer andere Protein
korper rege halten. 

Weitere Verbesserung bei der Darstellung der Proteinkorper diirften immer 
wieder die den letzteren eigentiimliche Leistungssteigerung, vielleicht unter 
gleichzeitiger Anpassung an bestimmte Erkrankungen und Herabsetzung 
von N ebenwirkungen zuwege bringen, ohne die "gewisse Einstellung" auf 
infektiOse Erkrankungen zu gewahrleisten, und es scheint demnach geboten 
(wie in der allgemeinen Medizin auch) , bei infektiOsen Hautfallen (Haut
diphtherie, -tuberkulose, Pyodermien), wenn wir frische, gut erprobte und 
dosierbare Vaccins und Seren besitzen, von ihnen vorerst Gebrauch zu 
machen (WEICHARDT), da sie "mit einer geringeren Herd- und .Allgemein
reaktion, die ihrem Proteingehalt zukommt (BIELING) eine fallweise groBere 
spezifische Schutzwirkung" verbinden. 

Beziiglich Diphtherie - auch bei Hautdiphtherie wird BEHRINGsches Serum 
verwendet - haben die experimentellen (KOLLE, SCHLOSSBERGER) und klini
schen Untersuchungen (HERZFELD, FELDMANN zit. ROLLY, RATNOFF) die 
von BINGEL in einem groBen Parallelversuch bestrittene Uberlegenheit des 
Diphtherieantitoxins iiber Pferdeserum ergeben. Tuberkulin ist be~ Hauttuber
kulose (wegen moglicher Lungenherde; insbesondere frischer) empfehlenswerter 
als Milch; Staphylovaccin bei Pyodermien deutlich besser als Proteinkorper. 

So halt STRASSBERG bei Trichophytie die spezifische (Trichophytin-) fiir 
besser alf;! die unspezifische Therapie. 

40* 
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Wegenguter Dosierbarkeit und kleiner Reildosis scheinen sich fiir milde 
Tuberkulosebehandlung Tuberkuline besser als Proteinkorper ru eignen, doch 
befriedigen auch die ersteren weder diagnostisch (MATTHES, R. SOHMIDT, ROLLY), 
noch therapeutisch immer. Was den spezifischen Schutz gegen eine infektiOse 
Komplikation betrifft, so ist wohl das spezifische Vaccin besser, doch kommt 
es gelegentlich auch noch wahrend seiner Verwendung zu einer neuen Kompli
kation (Trichophytide bei Trichophytinbehandlung des Kerions). 

An der Raut liegen noch besondere Verhaltnisse vor, die das· Indikations
gebiet der parenteralen Proteintherapie betrachtlich einschranken. Mit ihrer 
sehr groBen Oberflache, relativen Diinnheit und kleinsten RornschichtHi.sionen 
ist die Haut geeignet, physikalische und chemische Einfliisse auszuniitzen. 
Diese werden ihr durch methodische Druckanderung (Massage), Rydrotherapie, 
Warme, Kalte, Strahlen (Ultraviolettlicht Radium, Rontgen), elektrische Wellen, 
ga-Wrmige (C02, SOH2) und lipoidlOsliche Substanzen geboten, und sind je 
nach Dauer, Intensitat und GroBe der bereitgestellten Hautober£lache wirksam. 
Sie hemmen oder vernichten manche Krankheitskeime der ober£lachlichsten 
Lagen, rufen umschriebene Ryperamie und Entziindung hervor, deren t~era
peutischer Nutzen bei beherrschter Reizstarke anerkannt ist. Zur Lokalreaktion 
der auBeren Anwendungen kommt je nach ihrer Eindringungs- und Wirkungs
art - per continuitatem, durch Zirkulation, nervosen Reflex und Resorption ~ 
die Allgemeinreaktion, welche die Zentren der Hamopoese, Warme-, Antikorper
und Hormonbildung im Organismus £ordert und von da auch wieder die kranke 
Haut beeinfluBt. InfektiOse Dermatosen, fiir die keine spezijischen und er
probten Vaccinen vorhanden sind, konnen mit Proteinkorpern behandelt werden, 
falls nicht alte bewahrte (ROLLY) und auch neue ortliche Verfahren verwendet 
werden konnen. Vermag ja doch auch parenterale Proteinkorperinjektion etwa 
vorhandene oder rugefiihrte Antikorper zu steigern (WEICHARDT, SOIDTTEN
HELM, SOHMIDT, ROLLY, SEIFERT). 

Bei nicht oder wahrscheinlich nicht infektiosen Dermatosen, bei welchen 
als hauptsachliche (oder mitbeteiligte) Faktoren neben auBeren Schaden innere 
Momente, Stoffwechselanomalien durch Organerkrankungen (auch endokrine 
Organe) nachweislich sind, ist vorerst durch auBere und innere MaBnahmen 
die Behebung der betreffenden Affektionen anzustreben und erst bei un
geniigendem Erfolg dieser MaBnahmen kann Proteintherapie mit der richtung
gebenden Hautbehandlung kombiniert werden, da Leistungssteigerung in ge
botenen Grenzen die Funktionen der Organe (auch der endokrinen) vermoge 
besserer Durchblutung fordert. Kombination von spezifischen Vaccinen und 
unspezifischen kleinen Proteinmengen kann gelegentlich geboten sein; ebenso 
eine Kombination von Specificie: J, As, Hg, Ca, Atropin (LUITHLEN, KYRLE, 
SOHERBER), wenn objektive oder anamnestische Anhaltspunkte fiir sie vor
liegen, mit kleinen Proteindosen. 

Chemotherapie. 

Mit Vaccinen, Seren und aspezifischen Mitteln ist manche infektiOse Haut
affektion zu bessern und zu heilen. Aber es stellen sich nicht selten der volligen 
Ausniitzung gedachter Verfahren schadliche Nebenwirkungen wegen Nicht
achtung von Kontraindikationen und anderer Umstiinde in den Weg. Von 
inneren MaBnahmen bleibt auch noch die Verwendung chemischer Substanzen 
zu erortern. Der Nutzen von Eisen, Arsen, Quecksilber, Jod und Schwefel 
u. a. fiir gewisse Dermatosen ist seit alters bekannt. Die auBerordentliche 
Wirksamkeit von Chinin und arsenigE!r Saure bei Infektionskrankheiten ist 
bei der Bekampfung der Protozoen-, Trypanosomen- und Spirillenerkra.nk.ungen 
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durch BING LAVERAN und MEML, ROBERT KOCH, EHRLICH, UHLENHUTH, 
LEVADITI u. a. zutage getreten (EHRLICH, X. Dermatol. Kongr. 52-70, 
J. A. MEYER-GoITTLEB, 652). Eine chemische Intuition hatte EHRLICH zur Dar
stellung organischer Verbindungen mit dreiwertigem, an Stelle des fiinfwertigen 
Arsenrestes und zur Entdeckung des Salvarsans gefiihrt. Ebenso haben nur 
dreiwertige Antimonverbindungen die Fahigkeit im Tierktirper Trypanosomen 
und Spirillen zu beseitigen (KOLLE, HARTOCH, ROTERMUND, SCHURMANN "
zit. MEYER-GOTTLIEB 661), der Tartarus stibiatus gibt in 1% Ltisungen intra
ventis zu 5-7 ccm jn 4tagigen Intervallen I-Smal injiziert bei Bagdadbeule, 
Leishmaniose giinstige Ergebnisse (COPE ZACHARY, A. CASTELLANI, zit. Zentralbl. 
1, 61 u. 62). R. KOCH hat die starke Desinfektionskraft von Goldltisungen 
auf Tuberkelbacillen in Kultur dargetan und mit Einfiihrung von Goldsalzen 
in tuberkulOse Tiere gehofft, ihre Heilung herbeifiihren zu ktinnen. Auch die 
gunstigen Erfahrungen uber Heilung von Streptokokkenprozessen durch kolloide 
SilberlOsungen konnte im Sinne chemotherapeutischer Wirkung auf die 
Krankheitserreger gedeutet werden. Doch ist es gegenwartig von einer direkten 
inneren Desinfektion still geworden. 

Diese Art von Chemotherapie beschrankt sich in der Dermotherapie auf nur 
wenige Erkr~nkungen mit freilich bisweilen ungemein zahlreichen Einzelfallen, 
denen eine sehr groBe diesbezugliche Literatur entspricht. 

Gegenwartig werden in erster Linie Goldverbindungen, sparlich kolloidale 
SilberlOsungen bei gewissen Dermatosen verwendet. Veranlassung fur Benutzung 
des Goldes gab R. KOCHS obenerwahnte Beobachtung. Aber weder A. FELDT 
noch BANG (KOIZUMI) konnten mit einzelnen zur dermatischen Gold
behandlung verwendeten Goldsalzen therapeutische oder prophylaktische Ein
wirkung auf Kaninchentuberkulose nachweisen, ja WALBUM findet, daB Gold 
(ebenso" wie Kupfer) gegenuber der Mausetuberkulose (im Gegensatz zu Cad. 
mium und Mangan) vtillig wirkungslos ist; auch WALDES, LUMBL und JosE 
haben mit Gold (und auch mit Cerium, Nickel, Kobalt) keine gunstigen Erfolge 
bei Tier- (Hund-, Kaninchen-, Meerschweinchentuberkulose) erzielt. All dies 
muBte freilich bei Menschentuberkulose nicht gelten, verdient aber eruste 
Beachtung. 

Die hauptsachlichste Anwendung fanden die Goldverbindungen beirn 
Lupus erythematodes, fur welchen A. FELDT die Behandlung mit Gold (spez. 
mit Krysolgan) als spezifisch ansieht, MARTEN STEIN sie "als zur Zeit (1922) 
beste" bezeichnet hat; weiters bei Fallen von Hauttuberkulose (Scrophulo
derma, Erythema induratum Bazin, Lichen scrophul., papulokrot. Tuberkulid) 
und einzelne Dermatosenfalle, wie solche von Psoriasis (ziemlich wertlos) und 
Pemphigus. 

Von organischen Goldverbindungen seien genannt: Krysolgan, Sanokry'sin, 
Triphal, Solganal B Aurophos, Lopion (ein franztisisches GoldeiweiB, Chrisalbene 
- von BURNIER verwendet, Albochrisin (GOUGEROT und Mitarbeiter); ein 
anorganisches Goldchlorid AuCla, mit welchen HAXTHAUSEN 10 Falle behandelte. 
Zusammensetzung, Dosierung, Anwendung der Goldsalze bei C. SIEBERT. 
. Bei fast allen diesen Praparaten sind seit Beginn der Goldbehandlung die 

Arzte mit der DosengrtiBe heruntergegangen und haben vielfach die oft zu 
kleinen Intervalle verlangert; so erfolgte beirnKrysolgan von den Dosen 0,02, 
die bis 0,2, 0,3 stiegen, 2mal wtichentlich bis zur Gesamtdose 1,5 verabreicht 
- anfangliche Dosierung von MARTEN STEIN , Klinik JADASSOHN - wurden, 
ein Herabgehen auf die Anfangsdose von 0,0005 (sogar evtl. bis auf 0,0001) mit 
0,1 als Enddosis und auf ein lOtagiges (NrcOLAU und SCHMITZER) evtl. auf 
ein 3wtichentliches Intervall (0. KrESS), worauf langsame Dosissteigerung bei 
vtilligem Stillstand der jeweiligen Reaktion erfolgte. Sarwcrysin, dessen Dosierung 
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anfanglich besonders hoch gewesen, wurde von manchen auf die Anfangsdose 
von 0,0005 herabgesetzt und bis 0,003, hochstens 0,05 gesteigert. Auch das 
als besonders milde geltende Triphal ging unter seine fruhere Anfangsdose 
von 0,001, obschon diese fur wirkungslos galt. 

Dann sehr bald nach Beginn der Goldara berichtete eine groBe Zahl von 
Autoren das Auftreten von an Salvarsanschadigungen (JADASSOHN) erinnernden 
Herderscheinungen - neue Erythematodesherde, allgemeiner Disseminierung 
-- (JADASSOHN, FRIED, TRYB, JAGER, KOHL und BRUNOTTE) und schweren 

einigemal lebensgefahrlichen sogar todlichen Organ- und Allgemeinerschei
nungen: hohe8 Fieber, Nephrose, Stomatitis, Enteritis, Pneumonie (VOLK, 
LENNHOF, VOHL, LOHE, NICOLAU und SCHMITZER), anaphylaktoide Zustande 
(LEVEN), Haut- und innere Blutungen (JAGER, KOHL und BRUNOTTE), also 
Zeichen der Vergiftung mit einem Metall (LANGBORG), das in aIle Organe, die 
Leber, die Nieren usw. gelangt (in ihnen noch nach Monaten nachzuweisen ist, 
LOMHOLT), auch in der lIaut: HANSBORG, ZIMMERLI und LUTz) und das an den 
sensibilisierten Teilen (den Loci minoris resistentiae) Entzundungen veranlaBt. 
Anscheinend schutzt keine Goldverabreichung vor dem Auftreten von Neben
erscheinung. Die eben genannten sind zu einem Teil nach Krysolgan; haufiger 
zeigten sich nach den groBen Krysolgandosen schwere nervose Symptome 
(MOHRMANN, A. FREUND und VOIGT), sowie Nieren- und Milzschii,digungen 
(BROWN, HERRMANN, SALERBY, JAY SCHAMBERG, SNAPER, BACMEISTER; 
selbst bei Triphal ist Vorsicht notwendig: FUHS sah bei 0,0006-0,15 mit 1- bis 
2wochentlichem Intervall Dermatitis toxica, RITTER Dermatitis, MOHRMANN 
und KLOEPPEL angioneurobischen Symptomenkomplex, BOHM Purpura. 

Die schadigenden Nebenwirkungen sind kaum das Produkt einfacher Uber
dosierung, da sie auch bei kleinen Dosen auftreten, aber auch die nutzlichen 
Wirkungen sind moglicherweise nur bei bestimmten GroBen erzielbar, so daB 
die notwendige Dosis tastend zu bestimmen ist. A. FELDT hat die Goldeinwirkung 
als katalytisch aufgefaBt; WALBUM auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 
optimale Quantitat des wirksamen MetaIlsalzes anzuwenden. Bei einem so 
intensiv wirkenden Stoff als es eine Goldsalzlosung ist, wiirdees sich empfehlen 
die Haut- und Organismusempfindlichkeit des Empfangers gegen kleine Gold
salzmengen zu prufen (zumindest JADASSoHNsche Lappchenprobe), weiters 
bei positivem Ausfall oder aus Vorsicht das Goldsalz in Kombination mit einem 
die nervose Wirkung mildernden Stoff, Glucose Na-Thiosulfat zu verbinden 
oder letzteres nachzuspritzen, was einzelne (BECHET mit Thiosulfat) schon getan 
und einzelne neue Praparate bereits berucksichtigen (Solganal B). 

Einzelne Zusammenstellungen der Behandlungsresultate der Goldbehand
lung scheint ein besseres Ergebnis geliefert zu haben, als die zahlreichen Neben
wirkungen befUrchten lassen; doch gehen sie stark auseinander. 

Fur Lupus erythemat.: 70% Reilung? MYERS, HOOPER, BINFORD, THRONE. 
66% Heilung, 14% Besserung MARTENSTEIN. 
20% Heilung, 50% Besserung FRIED. 

Fur sonstige Dermatosen liegen vor: Anscheinend ubereinstimmend gunstige 
Resultate bezuglich bacillenarmer Hauttuberkulose: Scrophuloderma, Ery
thema induratum Bazin. Tuberkulide (BECHET, MAI,KIN, VAN DYKE, ABRAMO
WITZ); nicht einheitliche bezugliche Goldbehandlung des Lupus vulgaris. Uber 
gunstige Erfolge in einigen Fallen berichten BROCK und KLINGMULLER, MULLER 
(Mainz; letzteres bei Kombination mit Ektebin); HUFSCHMIDT bei Kombination 
mit auBerer Chemotherapie (~) in einem Fall von ausgebreitetem ulceros
vegetierendem Lupus; weit,ers P. HANSEN und E. SCHMIDT. Dagegen halt ORO 
Gold bei Lupus vulgaris fUr wirkungslos, FELDT manchmal fUr gut, im all
gemeinen eher fUr schlecht. 
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Kontraindikationen: Von inneren Tuberkulosen bilden offene Lungen
(FELDT, JADASSOHN) und Darmtuberkulose (BERNWALD, MOHRMANN) eine 
Kontraindikation fur die Goldbehandlung einer Dermatose. Leiohte nicht 
aktive symptomlose Lungenaffektionen ohne Bacillen im Sputum kontra
indizieren wegen des gering durchbluteten Kapselgewebes (E. LEWY) eine 
sehr vorsichtige Goldbehandlung einer Dermatose nicht (nach RICKMANN). 
Die Beeinflussung von (Lungen) Tuberkulose durch Chemotherapie (Gold) ist 
keine antibacillare; sie kommt wahrscheinlich wie jene der bacillenarmen 
Hauttuberkulosen oder die des. Lupus erythematodes durch den Afflux von 
durch Katalyse angereicherten resistenzsteigernden Stoffen zu den erweiterten 
und durchlassigeren Capillaren der pathologischen Herde zustande (A. FELDT, 
W ALBUM, PFANNENSTIEL), ahuliches gilt fur Proteinkornerwirkung bzw. die 
aspezifische Therapie. Diese Annahme muB nicht fiir alle sog. Chemothera
peutica gelten und konnen in den Herden angereicherte Substanzen auf 
besonders' empfindliche Krankheitserreger ebenso elektiv schadigend wirken, 
wie sie es in anderen Fallen auf bestimmte Gewebe, z. B. Nervenzellen tun. 

Der langen Erorterung uber die Goldverbindungen ist nur weniges uber 
Metalle als Chemotherapeutica in der Dermotherapie zuzufugen. Das best
bekannte ist das kolloidale Silber, dessen Verbindungen: Kollargol, Fulmargen, 
Elektrargol und Dispa,rgen neuzeitlich zweckmaBig, das ist in der fur die anti
septische Wirkung besten, das ist kleinsten TeilcihengroBe (DRESER zit. EVERS, 
ref. O. SCHWARZ: Zentralblatt fur Hautkrankheiten Band 2, Seite 398) dar
gestellt worden. Von den genannten wird Dispargen als ungiftig und wegen seiner 
Verbindung mit einem nicht anaphylaktischen Schutzkolloid (Glucin) empfohlen. 
Die Silberkolloide werden bei Sepsis, die durch Staphylo- oder Streptokokken
infektion der Haut erworben worden, weiters bei Herpes, Impetigo,' Ekthyma, 
Pyodermitis, Pemphiges verwendet (SICILIA; K. SPIRO). Argochrom wird 
auch subcutan zur Reiztherapie statt Terpentin benutzt (F. ROLLY aus 
Mercks Berichte 1928, S.92). Antimon und seine Verbindungen, Antimo8an, 
wurde bei venerischem Granulom; Stibenyl bei Pemphigus contag. tropic. 
(KUHN und SCHMIDT; Antimontrioxid. Sb20 2 intramuskular und intravenos 
gegen Trypanosomen (KOLLE in MEYER-GoTTLIEB, S.667). Die allgemeine An
schauung schreibt den organischen Metallkolloiden dieselbe Wirkung wie den 
KolloideIi zu (S. BOTTNER, LORENZINI U. a.). 

'AnJ3ere Therapie der Hant. 
Bei voller Wurdigung der inneren Therapie ist fur die Haut die auBere 

Behandlung zur Zeit wenigstens bei sehr vielen Dermatosen die wichtigere, 
bei andern die einzig richtige. Sie kann nicht nur die Affektionen auBeren 
Ursprungs direkt beeinflussen, sondernauch fur jene mit innerer Genese 
(mindestens symptomatische) Dienste leisten. Der Umfang der auBeren Therapie 
ist dennauch sehr groB. Sie umfaBt indifferente, aber auch intensiv wirkende 
Mittel. FUr die auBere Behandlung der Haut ist es wichtig, ob letztj:lre normal 
oder irgendwie erkrankt ist; ob sie geweblich verandert ist oder, obzwar anschei
nend unverandert, abnorm, al1ergisch auf auBere (und innere) Reize reagiert, 
und endlich ob 'sie in beiderlei Richtung affiziert ist, geweblich und allergisch. 
Der geweblich v611ig ge8unden und nicht allergi8chen Haut ist hOchstens prophy
laktisch Aufmerksamkeit zu widmen, indem von ihr alle Schadigungen (mecha
nische, physikalische, chemische und biologische) moglichst abgehalten werden 
(UNNA, s. Lit.: Allgemeine Therapie). Auch fiir die Kosmetik der Haut ist dies 
wichtig. Schutzmittel und MaBnahmen fUr diese Prophylaxe der Haut (und 
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ihre Kosmetik) werden bei der Therapie bereits eingetretener Dermatosen 
besprochen werden, da sie mit dieser ziemlich identisch sind. Die pathologisch 
veriinderte Haut, die in manchen Fallen auch allergisch ist, beansprucht 
samtliche Arten der auBern Dermotherapie, die physikalische, chemische und 
biologische. 

Die physikalische Hauttherapie liefert milde, schonende Mittel zur Heilung 
oder palliativen Besserung leichter Dermatosen, arbeitet aber auch mit Methoden, 
die eventuell Gewebszerstorung bezwecken und erzielen. Zu den ersteren 
gehoren: 

Die Deckmittel. 
Stoffe, chemisch, pharmakologisch indifferent oder nicht sehr different, 

welche die Haut gegen von auBen - LuH, Licht, Feuchtigkeit - oder von 
innen - SchweiB - kommende Reize schiitzen, andererseits als Vehikel fUr 
Medikamente dienen konnen, um die Einwirkung letzterer auf die Haut und 
vielleicht ihre Resorption zu erleichtern. Zu ihnen gehoren: Indifferente Pulver, 
chemisch oder biologisch einwandfreies Wasser, schmiegsam erstarrende Fliissig
keitsgemische (Firnisse, Leime), neutrale, nicht ranzige Fette und Fettkorper; 
farbige Schleier, starre Stoffe (farbige Glaser, Metallfilter). 

Pulverformige Substanzen (Puder). 
1. Einfacker Puder. Auf starker transspirierender, geroteter, unbehaarter 

Haut geniigend reichlich aufgetragen, vergroBern sie Hautoberflache und 
Warmestrahlung, adsorbieren SchweiB, dunsten ihn ab, und bewirken durch 
beides Kiihlung (Linderung des Entziindungsgefiihls) "action raffraichissante, 
dessechante et decongestionnante" (DARIER). Sie adsorbieren auch die von 
der Waschung in Hautbeugen und' -falten zuriickgebliebenen Feuchtigkeits
reste, verhiiten so Mazeration und mildern Reibung der gestarkten Wasche, 
der Jager- und rauhen Bettwasche, der Kleider an Schniir- und Druckstellen. 
Selbst an den starker behaarten Achsel- und Genitoanalpartien kann mine
ralischer Puder angewendet werden, dagegen nicht oder nicht nur der vege
tabilische bei entziindlicher Exsudation in diesen Gegenden, da er verkleistert 
und mit den Haaren zu Knollchen verklumpt; die Haare sind mit del' 
Scheere zu entfernen. In therapeutischer (und kosmetischer, s. spateI') Ver
wendung sind vegetabilische und mineralische Puder. Von den vegetabilischen 
(Starkemehlen, Barlappsamen, Pfeilwurzelmehl, Erbsenmehl, Iriswurzelpulver, 
Salbeipulver, Eibischwurzelpulver, Mandelkleie [PASOHKIS]) sind als Deck
pulver die mit feinstem Einzelkorn versehene Reisstarke (Amylum oryzae) und die 
Weizenstarke (Amylum tritici) die besten, verklumpen aber wie die iibrigen, nur 
die Korner der Barlappsamen (Sem. lycopod.) bleiben gesondert, natiirlicher 
Gleitpuder (G. PINKUS und UNNA). Von mineralischen Pudern sind die feinst 
gepulverten und gereinigten: Talcum veneto (Magnesium silioum) und Zino. oxyd. 
die besten und haufigst verwendeten, neben ihnen Magnesia carbonica, Alumen 
plumosull! (Magnesium silicat.). Terra silica (= Kieselgur), Argilla (Ton), Creta 
alba (Schlemmkreide), Bolus (Ton) und Kaolin werden nach UNNA (Kriegs
aphorismen) wieder mehr verwendet. Die Kombination von vegetabilischem 
(Amylum pulv.) und mineralischem Puder (Zn, Talc. aa, Magn. carbonic. 2%) 
vereinigt die beiderseitigen Vorziige, sie gibt eine glatte, aufsaugende und 
nicht verklumpende Mischung. 

Anwendung: Puder werden mit Watte-, Mullbauschchen, Wattetragern, 
Streubiichsen, Pulverblasern, moglichst ohne die Haut zu beriihren, aufgestreut, 
bei infektiosen Hautabsonderungen mit haufig gewechselten Mullbauschchen. 



Pulverf6rmige Substanzen (Puder). 633 

Intertriginose Partien werden mit Puderbeuteln, -sackchen (UNNA, LEISTIKOW, 
SCIUFFER) auseinander gehalten, dariiber Verband, T-Binde, Schwimmhose. 
An Stellen mit zersetzlichem Schuppenbelag einpudernund aseptische Salben
streifen ein- und zwischenlegen. Bei Liegebehandlung (allgemeinem Pruritus, 
Urticaria, Erythem) werden die ganze Hautoberflache oder ausgedehnte Haut
partien in eingepuderte Leintiicher geschlagen. Einpuderung kann auch auf 
mit Wasser oder Alkohol befeuchteter, eingefetteter, eingeolter Haut statt
finden, evtl. ohne Deckverband (s. spater Trockenpinselung, Pasten). Ent
fernt wird der Puder mit trockenen oder in Spiritus, Benzin, Ather, 01, 
Wasser angefeuchteten Mullbauschchen; evtl. durch Abblasen mittels Fon. 
Auch schonendes Anfeuchten mit Tanninlosung, Eichenrindendekokt ist bei 
nachfolgendem Einpudern schadlos. 

2. Puder als Vehikel. Genannte Puder mit Zusatzen indifferenter oder nicht 
ganz indifferenter, aber schwer im Hautsekret loslicher Substanzen wirken auch 
meist nur physikalisch. So starker glCittend: Puder mit 5-10% Fettkorpern, 
Lanolin, Mitin, Vasenol, Eucerin, stearinsaurer Magnesia (DARIER) (= Fett
puder, Vasenolkinderpuder - SCIIAFFER, Dusting Poudre COOLIDGE E. B); 
starker kiihlend: Puder mit 1-2% Menthol; starker trocknend: Puder mit 1-2% 
Tannin, oder Salicyl, 5% Lenicet, oder 1/2% Arg. nitro und 5% Lenicet; 
lichtschiitzend: Puder mit 2-5% Bol. rubra, oder 0,1 % Carmin, Curcuma, 
Zinnober oder 2% Thigenol, oder 3% Ichthyol, oder 5% Tumenol (UNNA, 
H. GOLDSCHMIDT, SCHAFFER, F. PINKUS und UNNA). 

GrofJere Zusatze differenter, loslicher oder fliichtiger Substanzen kommen 
je nach Menge und Wirkungsart zur Geltung. Als Antiidrotica: 10% Formalin
Salicylsaure zu Vasenolpuder gibt Vasenoloformpuder gegen FuBschweiB 
(RIEDEL). Oxydierend bzw. reduzierend, antiseptisch wirkend: 5% Ichthargan zu 
Magn. carbon.: Wundstreupulver (UNNA, zit. ZERNIK). Antiseptisch: Jod 21/ 2-5% 
mit Talc. veneto (K. SCHERINGER). Antiseptisch: Tannoformtalcumpuder 50%) 
bei Impetigo, Decubitus, Ulcera cruris (GROSSE). Sekretionshemmend und aus
trocknend: 20% Tannoformtalcumpuder bei Hyperidrose, Balanitis, Intertrigo, 
Verbrennung (FRANK, zit. LEISTIKOW, EHRMANN). 

Differente Pulver in Reinsubstanz entwickeln an ober£lachlich de£ekter 
Raut die ihnen eigentiimliche physikalische oder chemische Wirkung. 

Reiz- und Atzwirkung: Bi. subnitr., Na. sozojodol.; Reizwirkung auf unver
sehrter Haut: Sul£. praecipit. rein in groBeren Dosen durch Entwicklung von 
SH2 (UNNA U. a.). Antiparasitare Wirkung: Sulf. praecip. (SHERWELLS Scabies
kur (UNNA). Antisepsis, Desinfektion und Granulationsanregung: Jodoform 
und Ersatzprodukte; Anasthesierung, Analgesierung: Anasthesin, Cykloform. 
(Kosmetische Puder, Schminken spater.) 

3. Puder in Fliissigkeit (Trockenpinselung, Schiittelmixtur.) Puder gibt mit 
Fliissigkeiten - Wasser, Glycerin, Spiritus - dickere Suspensionen (Trocken
pinselungen, Schiittelmixturen), die au£geschiittelt, mit der Hand oder weichem 
Borstenpinsel auf die Haut verstrichen, schnell trocknen und viel bessel' 
decken als pulver£ormige Substanzen allein. GroBere Kiihlung, leichter Druck 
und durch beides Anamisierung der Raut sind ihre Vorteile gegeniiber ein
facher Einpuderung. Zu empfehlen bei Dermatosen mit normaler oder wenig 
versehrter Rornschicht (speziell schwach nassenden Ekzemen), aber mit 
Empfindungsstorungen (Jucken, Brennen), bei aktiver Ryperamie (Erytheme), 
lymphatischer Spannung (Urticaria), weiters bei geringgradigen Hautentziin
dungen (z. B. Dermatitis calorica 1. Grades, Neurodermitis). Auch wird die 
Trockenpinselung von mancher Raut besser vertragen als Salbe. Dic Appli
kation bedarf auch an Intertrigopartien keines Verbands, aber leichter Ein
puderung. Reinigung taglich mit einem mit lauem Wasser angefeuchteten 
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Mulltampon oder, wenn die Trockenpinselung Alkohol enthielt, mit Spiritus
glycerin 3: l. 

Einige Formen oder Grundlagen fUr Trockenpinselungen: 
1. Glycerinliniment C. BOEOKS: Talci ven., Amyli aa 50, Glycert 20, Aq. Plumbi 3% 

und etwas Gummi arab. Zu verriihren mit doppelter Menge, Wasser und mit Watte auf
zustreichen. 

2. ZnO, Amyli, Glycer. Aq. dest. aa 25 (nach SmuFFER) f. emuls. spissa in lag. c. lat. 
epistom. " 

3. ZnO, Gly'cer. aa 10, Aq. (ev. rosar.) 35 (K. RERXHEIMERS Lotio Zinci oxyd.). 
4. ZnO, Talci, Glycer., Spiro recto aa 25 (NEISSER). 
Der sub 2 verzeichneten Emulsion kann eine Spur Lanolin anhydr., Paraffin. 

liquid., oder Rasierseife beirn Verarbeiten in die Reibschale zugesetzt werden, 
was Konsistenz und Glatte der Grundlage bessert. 

In der Trockenpinselung kann Austausch oder teilweiser Ersatz der pulver
fOrmigen oder flussigen Bestandteile durch andere Stoffe stattfinden, wobei 
das Verhaltnis von fest en und flussigen Teilen, somit Konsistenz und sonstige 
physikalische Eigenschaften ungefahr erhalten bleiben, aber starkere thera
peutische Wirksamkeit erzielt werden kann. Trockenpinselungen sind vorzug
liche Vehikel fUr Medikamente: Schwefel, Teer, Ichthyol, Tumenol, Chrysarobin, 
Pyrogallol, Resorcin u. a. Zersetzlichkeit, Fluchtigkeit . oder Atzkraft kann 
den zugesetzten Medikamenten (z. B. Schwefel, Teer, Ichthyol, Pyrogallol) an 
dUnnen, leicht verletzten Hautstellen Resorption ermoglichen. 

Zusatz von Medikamenten und Anderung der aufnehmenden fliissigen 
Bestandteile sind in folgenden Rezepten ersichtlich. 

1. SuI£' praecip. 10, Zinc. oxyd., Talci yen. aa 20, Glycer., Aqu. destiIl. aa 25. 
2. Liqu. carbon. deterg. 10, Zinc. oxyd., Talci veneto aa25, Aqu. dest., Glycer. aa 20 

(SOHAFFER, fiir Eczema chronicum, Pityriasis rosea). 
3. Ammon. sulf.-ichthyolici lO, Liqu. carbon. detergent, 20,0, Zinc. oxyd., Talci veneto 

aa 25,0, Glycer., Spiro rectif. aa ad 100 (NEISSER aus SOHAFFER, fUr Ekzem und parasitare 
Dermatosen). 

4. Boracis veneti 1,0, Zinc. oxyd. Talc. venet., Glycerin aa 20,0, Aqu. Plumbi ad 100 
(ROLLANDER-UNNA). Leicht entziindlich wirkend. 

Bromocoll. Tumenolammon aa lO,O, Zinc. oxydat., Talc. aa 15,0, Glycerin, Aqu. destill. 
(oder 50%iger Spiritus) aa ad 100,0 (juckstiIlend) (SCHAFFER-ZIELER-SIEBERT S. 36). 

Rydrarg. sulfurat rubr. 1,0, Sulfur. praecipitat. 10-20,0, Zinc. oxydat., Talc. aa 15,0 
Glycerin., Spirit. (500f0ig) aa ad 100,0 (antiseptisch) (SCHAFFER-ZIELER-SIEBERT, S. 37). 

Statt des Talcum veneto kann in den Trockenpinselungen Pulv. Amyli 
eingesetzt werden. 

Firnisse 
sind fliissig auf die Haut gebrachte und auf ihr zu Hautchen erstarrende 
Vehikel, welche im allgemeinen nur auf trockene Hautpartien, also nicht auf 
nassende, eiternde Verwendung finden. Als bei gewohnlicher Temperatur und 
in dunner Schicht festwerdend sind zu nennen: 

a) Die wa8serloslichen Kohlehydratglycerin16sungen. Dazu gehoren: Das 
Linimentum exsiccans PICK (pharmakologisch nicht als Liniment zu be
zeichnen), aus Traganth (5), Glycerin (2), Wasser (100); eine wasserhelle, 
weiche Sulze, zu kiihlendem Hautiiberzug verstreich- und mit lauem Wasser 
abwaschbar, die auch ,wasser16sliche (Ichthyol usw.) und kleinste Mengen 
feinst verriebener wasserunloslicher Stoffe aufnehmen kann. 

Der Ba8sorinjimis ELLIOT (zit. LEISTIKOW) bestehend, aus Pflanzenschleirn, 
Dextrin und Glycerin, von BEIERSDORF mit ZnO hergestellt (zit. LEDERMANN). 

Glycerolatum aromat. von K. HERXHEIMER (zit. nach LEDERMANN) : Tragant 4, 
Aceton 30, Glycerin 46, Aq. 18, Parfum 4 gtt., zu welchem wasserlosliche und 
-unlosliche Hautmedikamente sich hinzufugen lassen, weiters die aus EiweiBen 
(Kaseinat oderGelatine), Kohlehydrat (Tragant), evtI. Fett und Fettkorpern 
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(Milchiett, Vaselin) und Glycerin dargestellten Firnisse von UNNA, TROPLOWITZ 
und MrnLCK, BRUCK: 

1. Das Ungt. Oaseini, eine zahiliissige, rasch und elastisch eintrocknende 
Emulsion, die gemaB ihrer Zusammensetzung Firnis und Paste gleichzeitig 
ist und einen Deckverband iiberfliissig macht. Mit den verschiedensten Stoffen, 
auBer kaseinfallenden ("starken Sauren, Salzen, Kalksalzen") mischbar, daher 
recht verwendbares Vehikel. 

2. Das Gelanth (UNNA, Mielck), ein aus Tragant, langer erhitzter Gelatine, 
etwas Rosenwasser (5%), Glycerin und einer Spur Thymol dargestellter 
Schleim (LEISTIKOW, UNNA) , der eingerieben rasch eine glatte, elastische, 
etwas komprimierende Decke, mit Wasser oder Aqu. amygd. amar. oder 
Naphae aa oder 1: 5 einen diinnfliissigen Firnis gibt. Ais Vehikel fiir wasser
lOsliche eventuell fliichtige, auch lipoidlosliche, reizende Stoffe (Ichthyol, 
Liqu. carbonis deterg., Calmitol, Karbolsaure; auch fiir feinst verteilte pulver
formige Substanzen (Schwefel) ist Gelanth, besonders bei nicht ganz unver
sehrter Rornschicht, gut geeignet. WasserunlOsliche Stoffe miissen aber vor 
Zusatz zum Gelanth mit Wasser, Fette mit Gummi und Wasser emulgiert 
werden. Mit Fett, Kohlensaure, Zn und Magnesium entsteht die Kiihlsalbe 
Cremor Gelanthi: Gelanthi 30, Aqu. amygd. amar. 5, aqu. Naphae 5, Vase
lini 3, Zinc. oxyd. 2 (UNNA). 

Firnis und Paste zugleich sind die glycerinhaltigen Kleister mit Metallsalz 
in Losung oder -Emulsion: Das BOEcKSche Bleiliniment, die Zinkoxydtrocken
pinselung (JADASSOHN) (s. Trockenpinselung). Ein wasserloslicher Salben
firnis ist Milkuderma (BRUCK), "eine milchweiBe, salbenformige, 8% Fett (und 
7,5 R-Ionen) enthaltende Masse", rasch zu einem elastischen, leicht driickenden, 
anamisierenden Firnis trocknend. Als indifferentes Vehikel fiir Fliissigkeiten, 
Fettkorper, Pulver (in Schiittelmixturen, Kiihlsalben und Firnissen) haut
therapeutisch und kosmetisch gut verwendbar. 

W ~sserlOsliche Firnisse kommen fiir Zirkulationsanomalien, ohne freies 
Exsudat, mit geringer Schupp en- und Infiltratbildung in Betracht, also fiir: 
'Empfindungsstorungen, Pruritus, Ryperamien, Erytheme, Urticaria, Dermatitis 
solaris. lund pruriginose Eruptionen. Juek- und Hitzegefiihl, Reiz zum 
.Kratzen konnen besonders im Beginn genannter Affektionen durch Ein
firnissen bekampft werden. (Etwaige innere Ursachen verlangen natiirlich 
auBerdem Beriicksichtigung.) Als Vehikel sind sie bequem, da sie einen 
Verb and ersparen. Die Resorption in ihnen eingebauter fliichtiger Substanzen 
wird durch den Firnis nicht gehindert, doch kann ebensoviel, wie nach innen, 
nach auBen abdunsten, vielleicht noch mehr. Gegenwartig werden an Stelle 
der fertigen wasserlOslichen Firnisse haufig Trockenpinselungen verwendet. 

b) Wasserun16sliche Firnisse.- K ollodium, Traumatizin, Filmogen, Elastizin, 
Lacke, Harztirnisse (also Losungen von SchieBbaumwolle, Guttapercha, Cellu
losenitrat, Gummi elasticum, Schellack, Guajak, in Ather, Chloroform, Aceton, 
Benzol, T. benzoes, Ather-Alkohol, Alkohol abs.) trocknen, auf' die Raut 
appliziert, durch Verfliichtigung der Losungsfliissigkeit rasch ein. Die bei 
dem Festwerden entstehende Volumverkleinerung driickt auf die unterliegende 
Raut und ihren komprimier- oder resorbierbaren Inhalt, also auf Intercellular
fliissigkeit, Lymphe und Blut in den chronisch verdickten entziindeten und 
gestauten Lymph- und BlutgefaBen. Die gelOsten chemischen Stoffe bleiben 
nach rascher Verdunstung der Losungsmittel, in diinnster Firnisschichte 
an der Raut zuriick. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften, ihre Leicht
fliissig-, Fliichtig- und LipoidlOslichkeit lassen sie (und eventuell die gelOsten 
Medikamente) als fiir die Raut nicht vollig indifferent bezeichnen. Sie ver
mogen in die Membran der Rornzellen, Capillaren, Driiseneinstiilpungen und 
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in feine HautriBchen einzudringen, dadurch kleinste Mengen der gelOsten 
Mittel selbst einzufiihren, sowie hochliegende Nervenendigungen zu reizen. 
Mit dieSen Eigenschaften sind niitzliche Wirkungen verbunden: Verbesserung 
der Resorption von Medikamenten in die Haut, Lockerung torpider Entziin
dungsherde, erheblichere und raschere Einwirkung antiseptischer Firnisse auf 
Keime (Schizo- und Hyphomyceten) in Hornschichte und Hauteinstiilpungen, 
als sie durch wasserige antiseptische Losungen, Salben, Pasten erfolgt. Aber 
auch Nachteile: Hautreizung, eventuell Toxizitat bei Verwendung sehr dif
ferenter, konzentrierter Stoffe in gro.Berer Ausdehnung. Kollodium in dickerem, 
zirkularen Aufstrich, besonders bei Zufiigung toxischer Stoffe, kann die Blut
versorgung schadigen und Hautnekrose verursachen (an Fingern, Ohrlappchen). 
Die wasserunloslichen Firnisse sollen, wie auch die wasserloslichen, nicht auf 
nassende, eiternde Affekte angewendet werden, da sie Sekret zuriickhalten 
(s. SOIIAFFER-ZIELER-SIEBERT S. 42). 

Verschiedene wasserunlosliche Firnisse und ihre Anwendung. 
Collodium: SchieBbaumwolle in Ather. Kann mit Ather-Alkohol aa verdiinnt werden. 
Collodium. rioinatum mit 3-10% 01. Ricini = Collodium elastio. Mit Sublimat 1°/00, 

Acid.lact. 1% und Acid salicy1. 2-3% fiir Verrucae. - Mit 2-5% Acidum saJicylicum 
fiir Clavi. - Mit 5 bis 10% Ichthyol fur Rosacea und Pernio (SCHAFFER S. 46). 

Collodium cantharidatum als blasenziehender FirniB). 
Traumatizin: Guttapercha in Chloroform (1 : 10), besonders fiir Chrysarobin verwendet. 

In dieser Gestalt ist das sonst haarfarbende Chrysarobin auch auf der Kopfhaut verwendbar 
(BETTMANN); auch Konjunktivalreizung laBt sich so eher vermeiden. Isolierte hartnackige 
Psoriasisherde an Ellbogen und Knien konnen dabei wirksam ortlich behandelt werden. 

FILMOGEN (SCHIFF): Cellulosenitrat ~ Aceton mit etwas 01; zur Verwendung an um
schriebener Stelle und "fiir aIle nur denkbaren Medikamente" aufnahmsfahig (LEISTIK.OW); 
mit 10-20% Ichthyol bei Pernio und Quaddeln; mit 3-5% Chrysarobin bei umschriebenen 
pruriginosen Ekzemen, mit 2-5% Pyrogallol schwarz werdend, also fiirs Gesicht ungeeignet 
(LEISTIKOW), mit 20-50% Karbolsaure zu umschriebener Atzung. 

Sterilin: "Organische Cellulose-Ester in indifferenten organischen Losungsmitteln, wie 
Aceton" u. a., hellgelb, honigartig zu einem dehnbaren Hautchen erstarrend. Zu Hande
desinfektion und Handeschutz. Wasserlosliche und unlosliche Stoffe aufnehmend (Ichthyol, 
Sulfur, Salicyl, Resorcin, Chrysarobin u. a.). BLASCHKO, CHAms aus RIEDEL und LEDERMANN. 

Mastisol (v. OTTINGEN): Harze in Ather, Benzol gelost zu Hautsterilisierung und Fixa
tionsverband. 

Albertol: Kiinstliches Harz, in Alkohol und Ather ge16st; zuHautsterilisierung, Wund
und Druckverband (RIEDELS Mentor). 

(Verschiedene wasserunlosliche Firnisse, und zwar: Bleiptlaster-, Oanada
balsamoollodium-, Bleirioinoleat-, Harz- [d. i. Guajak-, Schellack-] Firniss8, 
welche LEISTIKOW verzeichnet, diirften au.Ber Gebrauch gekommen sein, da 
sie bei SOIIAFFER, ZIELER und SIEBERT, STRAUB, BETTMANN, LEDERMANN, 
·RIEDEL nicht enthalten sind.) . 

Als Firnisse (Firnisgrundlagen) im weiteren Sinne konnen fliissige fliichtige 
Substanzen, wie Alkohol, Ather, Aceton, Chloroform selbst gelten, wenn man 
in ihnen allein (oder mit Zusatz von etwas Fettsaure oder Fett) verschiedene 
Stoffe lOst, die nach Verfluchtigung der Vehikel als feine Deckbelage auf 
der Haut zuriickbleiben. Ihre Haftung auf der Hautoberflache ist mangels 
obiger Firnisgrundlagen (Guttapercha usw.) wohl geringer, das Eindringungs
vermogen in die Haut aber nicht behindert. Alle sogenannten Tinkturen, 
die Losungen von spezifisch (speziell auch antiparasitar) wirkenden Stoffen 
in Ather, Chloroform, Aceton u. a., sind in diesem Sinne medikamentose 
Firnisse, so die prophylaktische und therapeutische bei verschiedensten 
Mykosen verwendete Jodtinktur, die 1% Sublimatbenzoetinktur (bei Hypho
mykosen - SOIIAFFER-ZIELER- SIEBERT), der Cignolin-Acetonspiritus (GA
LEWSKI), der Anthrarobinlack ARNINGS (Tumenol 8, Anthrarobin 2, Tinct. 
benzoica 30, Ather 20) u. a. (S. auch LEISTIKOW, SCHAFFER.) 
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Die Anwendung der wasserunloslichen Firnisse geschieht mit Pinsel, Watte
tupfer, Sprayapparaten, ihre Entfernung mit Tupfern, die mit dem Losungs
mittel des betreffenden Firnisses befeuchtet sind . 

. Medikamentose Leime als Deck- und DruckmitteI (Hautschienen), 
in geringerem Grade als Medikamentenvehikel wirksam. 

Von den erwahnten wasserlOslichen Firnissen unterscheiden sich die aIs Deck
und Druckmittel nutzlichen medikamentosen Leime (F. J. PICK, P. G. UNNA) 
technisch durch die Notwendigkeit, vor der Applikation erwarmt und ver
flussigt werden zu mussen, und im Effekt dutch festere Haftung und groBere 
Druckwirkung auf die Raut. Die verschiedene Konsistenz der weicheren oder 
harteren Zinkleime (UNNA-Mielck, LEISTIKOW, SCHAFFER, BETTMANN usw.) 
hangt nur von den Prozenten der erforderlichen Bestandteile (beste Hausen
blasegelatine, Glycerin, Wasser und Zinkoxyd) ab, die bei kleinem Feuer 
(Wasserbad) zusammengeriihrt werden. Noch warm wird der Leim mit halb
steifem Borstenpinsel direktauf die (wenn moglich oder notig rasierte) Raut 
oder auf einen sie deckenden Trikotverband aufgetragen; der Leimuberzug 
wird mit Watteflocken (LEISTIKOW, SCHAFFER - mit genauer Beschreibung 
und instruktiven Bildern 1. c.) oder zu seiner Verstarkung noch mit einem 
hydrophilen Verb and gedeckt. Je nach Konsistenz der ursprunglichen Leim
mischung und ihres ein- oder mehrmaligen Aufstrichs ist der Uberzug ver
schieden dick. Beiersdort liefert fertigen Zinkleim in Dosen; Fabrik Helten
berg (zit. LEDERMANN) eine 121/2 und 251/2°/Jge Zink- und eine 121/2 : 2% 
und eine 25: 4% Zinkichthyolgelatine. Der Zinkleim kuhlt anfanglich wahrend 
der Verdunstung des Losungswassers, naph Erhartung durch Druckanamie, 
am wenigsten durch abdunstende Hautperspiration, die aber nicht ganz 
gehemmt ist (UNNA). Seine Funktionen sind vornehmlich mechanische: 
Durch LuftabschluB und Verhinderung der Reibung jucklindernd zu wirken, 
hauptsachlich aber durch Druck Venendilation in Schranken zu halten, 
Hautodeme, chronische Dermatitiden und Ge~chwiire der Besserung und Reilung 
zuzufuhren und so auch die Folgen: Gehbeschwerden, Verschlimmerung der 
Entziindung, Erysipel, Drusenschwellungen zu verhuten oder zu bessern. Die 
Leimverbande seIber konnen eventuell zu Rautverbanden (Hautschienen) 
adaptiert werden (ENG-MANN, UNNA, zit. LEISTIKOW) aIs abnehmbare Verband
hillsen uber Salben- oder Pflasterverbanden. Spezielle Hautbehandlung kann 
eben auch mit Leimung kombiniert werden. Unter tagelang liegenden Zink
leimen, bzw. unter aus ihnen gefertigten Schienen konnen von Dermatosen 
nur trockene, chronische giinstig verlaufen, auf welche mehr weniger indiffe
rente Puder, schwach dosierte Salben und Pasten, von Pflastern weiche Salicyl
tricoplaste (ARNING-) oder 21/2-5% Salic::ylpflaster auf weichem Kalicot an
wendbar sind. Zu direkt auf die Raut selbst applikablem Leim setzt LEISTIKOW 
eventuell Salicyl, Ichthyol, Schwefel zu; BETTMANN warnt vor Tannin-, 
Resorcin-, Pyrogalluszusatz. . 

Von Geschwiiren innerhalb einer chronisch~n Dermatitis varicosa konnen 
nur die rein granulierenden, wenn entsprechend versorgt, uberleimt werden, 
die unreinen mussen vermitteIs eines, randstandig antiseptisch unterlegten, 
Fensters des Leimverbandes der taglichen Behandlung zuganglich sein. Statt 
Leim werden bis 10 cm breite, sterilisierbare Klebrobinden (TEUFEL) empfohlen 
(SCHAFFER), weiters fertige Zinkleimbinden (Oolligamina Heltenberg) (Zink
leim) , Varicosanbinden (M. KERMES), Glaucobinden (LUSCHER und B6MPER, 
zit. LEDERMANN). 
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Das Wasser. 

Das Wasser kommt bei Hautbehandlung in Betracht: 
1. als Reinigungsmittel bei Dermatosen, die es vertragen - bei nicht 

reizbaren oft in Verbindung mit Seife, bei reizbaren, in Verbindung mit Kleie, 
Bolus alba, Borax, Glycerin etc.; 

2. als Trager physikalischer Faktoren: Temperaturen, mechanischer 
Leistungen (Duschen, Wellenschlag), Gasen, elektrischer Wellen, Emanation; 

3. als Losungsmittel therapeutisch wichtiger chemischer Substanzen. 
Zumeist ist die Wassereinwirkung eine physikalische. Aber bei Konti

nuitatstrennungen der Hornschichte, oder wenn die Applikationsform die Horn
schichte schadigt (Massage, Maceration), weiters wenn die im Wasser vor
handencn Stoffe fliichtig bzw. atzend sind - starke Sauren, Alkali -, kann 
auch chemische Beeinflussung der Haut zur Geltung kommen. 

1. Wasser als Reinigungsmittel. 
Warmes, weiches Wasser von 33-36°, also ungefahr der Hauttemperatur 

unter der Kleidung entsprechend (PETTENKOFER, HILLER, RUBNER, zit. 
MATTHES), verdient als Reinigungsmittel den Vorzug vor kaltem. Es ist fUr 
die Haut angenehmer, bildet mit der Seife keine un16slichen Kalksalze, bringt 
- mit Seife - die Hornschicht schneller zur Quellung und erleichtert hiermit 
die Entfernung von sekundaren Krankheitsprodukten (Schuppen, Borken), 
Medikamentenresten und Unreinlichkeiten. Auf der gereinigten, abgetrockneten 
Haut konnen die Medikamente besser <:I.irekt an die Krankheitsherde gelangen. 

In Betracht kommen neben den Wasser vertragenden Dermatosen Haut
zustande, welche der notwendigen Reinigung vor der taglichen Verband- oder 
Medikamentenapplikation bediirfen, wie Acne, Alopecie, chronische Dermati
tiden, chronische Ekzeme, Neurodermitis, Pediculosis (vor der medikament6sen 
Schnellentlausung), Pruritus, Psoriasis, Scabies (vor der Schnellkur), Scarlatina 
(nach der Abschuppung), Variola (im Dekrustationsstadium) u. a. m. 

Sehr notig ist Wasser auch ZUl' Reinigung mancher schwerer £lorider Haut
erkrankungen von Sauglingen, jungen Kindern, unbehilflichen Personen, 
schmerzhaften, sehr ausgedehnten, iibelriechenden Defekten, Erosionen, Ex
foliationen nach BIasen, Pusteln, Geschwiiren, wobei evtl. mit den Krankheits
produkten auch die abgesetzten Exkremente entfernt und die Genitoanal
gegenden gereinigt werden miissen (so bei Pemphigus foliaceus, ausgedehnten 
exfoliativen Erythemen, ausgedehnten infizierten Verbrennungen 3. Grades, 
Decubitus). Natiirlich ist Vorsicht wahrend der evtl. notigen Wasserreinigung 
bei ortlich leicht iibertragbaren Dermatosen notig sowie Schutz der unver
sehrten :Hautpartien de:r Patienten, aber auch jener der Pflegepersonen(VOLL
MER) (durch J 1 -Paste), durch Zusatz von Antisepticis zur Reinigungsfliissig
keit und durch zweckmaBige Abtrocknung nach dem Reinigen. Nicht jede 
Haut und Dermatose oder jedes Stadium einer solchen vertragt die Wasser
reinigung. 

Empfindlich ist die Haut z. B. beim subakuten Ekzem, in dem Stadium, 
wo die erste anscheinend dauerhafte Hornschichte sich gebildet und die Schup
pung aufgehort hat. 

Bei Zweifel dariiber, ob eine Dermatose (schon) Wasser vertragen wird -
besonders bei ausgebreiteten, lange Zeit immer wieder stellenweise zum Nassen 
geneigten Ekzemen, behandelt man nur einen Teil der erkrankten Haut mit 
Wasser; tritt hierauf Reizung ein, wird mit Wasserreinigung (Spiilung, Bad) 
gewartet, die betreffenden Stellen ortlich mit 1 % Silbernitratlosung und 1 bis 
11/2% Sol. Aluminis acet. behandelt und nach einiger Zeit abermals zu waschen 
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versucht. Eine Anzahl von Menschen mit kaum angedeuteten ekzematosen 
Erscheinungen reagieren gegen Wasser, besonders kaltes und hartes, mit 
Verschlimmerung. Es sind dies nicht nur anamisch - chlorotische, nervase 
Leute mit schlechter Verdauung, sondern auch plethorische, Trinker und 
starke Esser, auch organisch Kranke. 

Es gibt auch von vorneherein Wasser nicht vertragende Haute, wie es 
solche gegeniiber Fett und Puder gibt (DEVERGIE, zit. VEYRIERES); Die Uber
empfindlichkeit kann aber auch erworben sein, und zwar bloB gegen Wasser 
oder auch gegen andere Agenzien (JADASSOHN). Bei Sensibilisierung gegen 
Wasser ist 01-, Spiritus- (Benzin-) Reinigung zu versuchen, die sich iiberhaupt 
fiir die erste Reinigung von mit Salben behandelten Dermatosen oft empfiehlt. 
Spater ist Desensibilisierung zu versuchen. 

Bei manchen langwierigen, Wasser nicht vertragenden Dermatosen (Ekzemen) 
kann eine geringste (ungefilterte) Rontgendosis eine Umstimmung und hiermit 
Wassertoleranz del' Haut erzielen. 

Vorbereitung fiir Reinigung oder Bad. VOl' del' Reinigung miissen manche 
Hautaffektionen odeI' Stadien derselben vorbereitet werden durch Einolen mit 
bestem Olivenol, z. B. bei krustosem Ekzem des behaarten (Frauen-) Kopfes 
odeI' durch Einseifen mit Schmier-, Teer-, Schwefel-, Kernseife (bei Keratosen, 
schwieligen Ekzemen, Psoriasis, Seborrhoe), durch Shampoonieren, durch Eidotter
und Seifenschaumung mit milder Seife - Niveaseife - (bei Kopfhautseborrhae), 
durch (stundenlange Einhullung) mit undurchdringlichen Stoffen, Kautschukkleid, 
Guttaperchaleinwand, Gummihandschuh, Gummifinger, Billrothbattist bei 
Keratosen, schwieligem Ekzem, alten Psoriasisplaques (HARDY, HEBRA-KAPOSI, 
BETTMANN bei J. SOHWALBE). Eine solche Vorbereitung, Einseifung und jede 
il'gendwie reizende Hantierung, auch im Bade, muB beiirritativen, erodierten, 
exulcerierten Dermatosen und Hautpartien vermieden werden und bleibt in 
diesem Falle die Reinigung dem Wasser selbst, einer in demselben unterhaltenen 
Ieichten Bewegung, einer ruhigen Spiilung bzw. dem Zu- und Ab£luB des Wassel's 
und im Dauerbad auch einer Ersetzung pathogener Keime durch Saprophyten 
(RIEHL jr.) iiberlassen (s. HEBRAS permanentes Wasserbett). Festanhaftende 
Medikamentenreste wie jene nach Trockenpinselungen odeI' Firnissen, unter 
welchen keine oder unbedeutende Krankheitsprodukte vorhanden sind, kann 
man belassen und nach Abtrocknung neuerlich iiberstreichen. 1st doch dieses 
Haftenbleiben des alten Anstrichs trotz des Bades das Zeichen einer resistenteren 
Hornschicht, mithin des Riickgangs der tieferen Hautentziindung. Bei hyper
keratotischen Dermatosen dagegen schadet eine kraftigere. Behandlung del' 
Oberhaut nicht. Die Trocknung nach dem Waschen, Spiilen, Baden muB sorg
Iich geschehen, schonend durch gIeichmaBiges Andriicken der trocknenden 
Tiicher bei reizbaren Ekzemen, energischer bei hyperkeratotischen Dermatosen. 
Die neuanzuwendenden Mittel sind stets bereit zu halten, um unniitze Abkiihlung 
zu vermeiden - werm nicht Ietztere behufs Abhartung erwiinscht ist -, del' 
Behandlungsraum sei gut temperiert. 

Nach Art des Korperteils und Ausdehnung del' Affektion richtct sich Wahl 
und MaB der Wasch- und Badegerate (MaBe nach W. STRAUB in J. SCHWALBE): 
Waschbecken, Armwanne, FuBkiibel (10 1), Sitzbad (25 1), Bidet, Wanne fiir 
Halbbad (100-150 1), Wanne fiir Erwachsene (200 1), fUr Kinder (50-150 1), 
Dauerbad (HEBRAS Wasserbett). Die zu badenden Hautpartien miissen ganz im 
Wasser sein, daher die angrenzenden gesunden ebenfalls 2 em oder mehr. Dauer 
der Reinigung je nach Ausdehnung und Eigenart del' Dermatose unter ZugieBen 
zuerst warmen, dann kiihleren Wassers 5-10 Minuten. Bei wenig ausgedehnten 
Exanthemen, Acne, kleinen, trockenen, seborrhoischen Ekzemen geniigt das. 
Waschbecken, fUr Dermatosen del' unteren Extremitaten plus Stamm daB. 
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Halbbad, fiir uber den Korper zerstreute die Badewanne aus Blech, emailliert, 
Porzellan usw.; Holzwannen bei Zusatz von gefarbten und fleckenden Medika
menten und von Chemikalien, welche Metallwannen chemisch oder elektrisch 
angreifen. 

Die Reinigung besorgen die saubern, eingeseiften Hande des Patienten oder 
eines Warters, oder weiche, ausgekochte, eingeseifte Waschlappen, ebensolohe 
Gummischwamme. Rauhe Waschlappen, Luffa passen fiir derbe, trocken
schuppende Dermatosen (chronisches Ekzem, Psoriasis, Ichthyosis); Abspulung 
mit Kanne, Irrigator, Dusche. 

HEBRA.S berUhmtes kontinuierliches (Dauer- )Wasserbett gestattet auf der 
mit derber Decke und Kopfpolster versehenen, mit Kurbel und Zahnstange 
hebbaren Drahtmatratze durch Zu- und AbfluB beliebig (30-37 0) temperierten 
Wassers auch vielwochentlichen Wasseraufenthalt. Auftrieb des Wassers lindert 
die Harte der Unterlage, der LuftabschluB durch das gleichmaBig temperierte 
Wasser (G. RIEHL jr.) verhutet oder mildert die Wundschmerzen, oligo
dynamische Wirkungen des Wassers auf pathogene Bakterien (BR. PFAB) bzw. 
Ersatz derselben durch eine Hefeflora (G. RIEHL jr.) mindern die Infektions
gefahr; konnen aber fallweise Maceration und Eiterinfektion nicht verhind.ern 
(BETTMANN in J. SCHWALBE). KYRLE versuchte durch eine Art Wasserstiefel 
Maceration zu verhuten oder zu mildern. 

2. Wasser als Temperaturtrager, hei.Ges und kaItes Wasser. 
Warmes, heiBes (38-440, RIEDER) und kaltes Wasser wirken auf die Haut 

anfangs verschieden. Das warme, heiBe Wasser erweitert unter erhohter Warme
empfindung die GefaBe der betreffenden Hautpartie, evtl. auch die der sym
metrischen Hautstellen und auch jene der ubrigen Hautoberflache (0. MULLER, 
BRUNS, zit. MATTHES). 

Das kalte Wasser wirkt in beiden Beziehungen anfangs entgegengesetzt, 
fUhrt aber nach Aussetzen der Kalteanwendung zur sog. "Reaktion", das ist 
also ebenfalls zur GefaBerweiterung und Erwarmung. 

Warm- oder Hei{3wasser findet Anwendung a) als warme, heiBe Waschung 
und UbergieBung, b) als uberhautwarmes bzw. heiBes Teil- und Vollbad (38 bis 
42 bis 44°), c) als heiBer, luftdicht gedeckter Umschlag, d) als heWer Dampf. 

a) Warmes (35°) und hei{3es Wasser (38-40°) lindert bei kurzem Waschen 
und UbergieBen augenblicklich und noch fiir eine meist kurze Zeit die Juck
empfindung innerer (Ikterus, Diabetes, Nephritis, Senium, Neurodermitis) 
und ortlicher (chronisches Ekzem) Genese. Taglich mehrmals wiederholt, zu
sammen mit sonstiger Therapie, bessert es chronische begrenzte Infiltrate: 
Handekzeme, Rosacea, Sycosis, Acne. Wiederholt und gefolgt von kurzen, 
kalten Gussen (10-15 0) - wechselwarme Waschung - regt es darnieder
liegende GefaI3tatigkeit (bei Akroparese) an, bessert oder verhutet Pernionen. 

b) Warmes und hei{3es Teilbad bzw. wiederholtes Eintauchen der Extremi
tatenenden lindert ebenfalls das JuckgefUhl vorzuglich; als 1/4-1/2 stundiges Bad 
mit Seifenzusatz (Schmierseife) fordert es Quellung und Lockerung der Horn
schicht (bei Clavus, Tylosis, Hyperkeratose) und beschleunigt die Heilung von 
(Hand-, FuB-, Anal-) Ekzemen, als den Folgen oder Ursachen des Juckens 
bzw. Kratzens. Das warme Vollbad (35-380 C) von halbstlindiger Dauer und 
daruber, bessert die groBen pruriginosen, chronischen Dermatosen (Ekzem, 
Psoriasis, Lichen ruber planus, Prurigo, manche Pruritusfalle u. a.). Leichte 
FaIle oder Rezidive genannter Dermatosen konnen unter taglichen warmen 
Badern (38°) und ziemlich indifferent en Salben gebessert, anscheinend zeit
weise geheilt werden. 
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"Die Temperatur des Bades ist aber nicht nur absolut vorzuschreiben, sie 
muB auch dem Individuum vor allem angenehm sein; sie solI an kalten Tagen 
urn I-2° warmer als an warmen sein und konstant erhalten werden" (VEY
RIERES, HUERRE). Bei Zunahme der Hautrotung werde die Badedauer abge
kiirzt, bei Blasserwerden der Haut kann sie verlangert werden (VEYRIERES). 
Natlirlich ist bei der groBen Warmemenge, welche das warme Bad dem Korper 
recht p16tzlich zufiihrt, Einsteigen und Verbleib im Bade namentlich bei alteren 
und innerlich kranklichen Personen mit Vorsicht zu leiten. Nach dem warmen 
Bad sollen Kranke mit reizbaren Dermatosen (Ekzem bzw. Dermatosen mit 
geschadigter Epidermis (VEYRIERES) in einem leicht erwarmten, eingepuderten 
Leintuch ohne Reibung abgetrocknet und mit moglichst geringer Liiftung des 
Leintuchs - behufs nochmaliger Einpuderung - in das leicht vorgewarmte 
Bett gebracht werden (VEYRIERES). Allgemeine hei{3e Vollbader (40-420) sind 
fur dermatotherapeutische Zwecke selten notig. Bei einfachem Pruritus ohne 
Hautveranderung oder hochstens Lichenifikation empfiehlt VEYRIERES ein 
warmes, rasch auf 40-42° steigendes Bad, aber nur bei GefaBgesunden und 
nicht uber 60 Jahre alten Patienten; Dauer nicht uber 20 Minuten. Indiziert sind 
heiBe Bader bei septischen, pyamischen Zustanden; sie wirken auch giinstig bei 
septischen Hauterkrankungen (Pyodermie). Selbstredend ist die frUber erwahnte 
Vorsicht ("Wallungserscheinungen" zu Herz- und Kopf - Bereitschaft des 
Kopt- und HerzkUhlschlauchs mit Zu- und Ab£luB kalten Wassers - LAQUEUR) 
in erhohtem Grade notwendig, ebenso wie Bereithaltung von Analepticis 
(Strophantus, Cardiazol u. a. m.). 

K urze hei{3e V ollbiider sind durch die nachfolgende GefaBkontraktion ein 
kriiftiges Abkiihlungs- (Warmeregulations-) Mittel - japanische Abkuhlungs
methode. RIEDERS Rezept behufs Erfrischung und Abhiirtung: Von 38° C 
durch 5 Minuten, taglich urn 1 ° bis 420 steigen; zuvor Kopf und Korper heiB 
waschen, dann sich abtrocknen, ankleiden und bewegen. 

c) Hei{3e Umschlage. In heiBes Wasser getauchte Leinwand-, Baumwolle
tucher, Wattelagen durch Wolltuch oder Flanell gedeckt, bzw. in Flanell ein
geschlagen auf die Haut appliziert (Darnptkompressen von W. WINTERNITZ, 
zit. LAQUEtrn); undurchdringlich mit am Rande vaseliniertem Billroth-Battist 
oder Guttaperchapapier uberdeckt und mit Flanellrollbinde verbunden (DIELs 
hei{3er Watteverband - LAQUEUR) halt dieser Verb and die Hitze (von 45-48°) 
langer. 

Leinensackchen, gefullt mit Leinsamen-, Graupchen-, Kartotfelbrei, eildlich 
kiiufliche Kataplasmen (z. B. Lelievre). Letztere in wenigen Minuten in heiBem 
Wasser zum Quellen gebracht. (Packungen mit hei{3em Moor, Schlamm, Fango 
s. spater.) Weiters in heiBe Bor-, Burow-, Aluminis acet. (1%) Losung getauchte 
Leinwandtucher, Watte- und Hydrophillagen, alle sauberer und bequemer 
als die Graupchensackchen, aber nicht so lange die Warme haltend. Endlich 
?!asse Kompressen durch aufgelegte LEITERBche Heizschlangen gewarmt. All 
diese Umschlage auf entzundete Hautpartien, Furuilkel, Karbunkel auf die 
Haut uber entziindeten Drusen der Achsel- und Leistenbeuge gelegt, eventuell 
mit Billrothbattist gedeckt, mit Verband befestigt, steigern zunachst Rotung, 
Durchblutung (BIER, E. WEIS, BRUNS und KONIG, SCHAFFER) und Lymph
durchstromung der Haut. Durch Fremdkorper (Faden) und chemische Sub
stanzen bedingte Entzundungen konnen durch langer liegende, heiBe (bis 41°ige) 
Wasserunischlage coupiert werden (SCHAFFER, nach experimentellen und 
histologischen Untersuchungen), heiBere Umschlage schaden: Infektiose Ent
zundungsherde wachsen unter heiBen Umschlagen zunachst, werden schmerz
hafter, konnen, seltener, resorbiert werden; sie erweichen aber haufig zentral 
und werden fiir Durchbruch, Schnitt oder Punktion geeigneter. Mit kleinen 

Handbuch dar Haut- u. Geschlechtskraukheiten. V. 1. 41 
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Eingriffen, Abhebung der Furunkelkopfchen, Stichpunktion von Drusen, 
Injektion kleinster Mengen Jodglycerin in so geoffnete Drusenabscesse (eventuell 
Weiterwarmen der Affekte) kommt es zur Heilung. Rontgenbestrahlung kann 
freilich in einem Teil dieser FaIle schneller helfen oder bei Kombination mit 
Warme chirurgische Eingriffe unnotig machen. Die Behandlung mit heiBen 
Umschlagen zwingt meist zu Bettruhe. 

d) HeifJer Dampj. Er kann direkt aus der Dampfleitung der Badeanstalt 
stammen; das bruhend heiBe Kondenswasser muB durch einen in das Dampf
zuleitungsrohr eingeschalteten Behalter von der Haut abgehalten werden 
(Dampfdusche von MOOSDORFER und HOCHHAUSER, zit. RIEDER). 

Fur Privatgebrauch ist ein Gesichtsdampfbad von E. SAALFELD angegeben: 
Ein Spray, des sen Dampfstrahl durch die Spitze eines doppelwandigen, mit 
heiBem Wasser (Thermometer in dem Doppelmantel!) gefiillten Blechtrichters 
an das Gesicht des Kranken (Acne, Komedones) tritt, das die Trichteroffnung 
ausfiillt. Der heiBe Trichtermantel erhalt den Dampf warm. Die gelockerten 
Talgdrusenpfropfe sind leichter zu entfernen. Auch die Gesichtsmassage wird 
durch die Hautquellung gefOrdert. Es gibt jetzt neuere, hygienischere und 
bequemer zu bedienende Gesichtsdampfapparate mit AnschluB an die elek
trische Lichtleitung. 

e) Kaltes Wasser (MATTHES, LAQUEUR, STRAUB, RIEDER) findet in der eigent
lichen Dermatotherapie geringe Verwendung; wichtiger ist es fiir die Hygiene 
von Haut und Organismus. Die fiir letztere Zwecke angewendeten Kaltwasser
applikationen konnen aber auch gewissen chronischen Dermatosen Nutzen 
bringen, weshalb einzelne solche Anwendungsformen hier genannt werden 
sollen. Die Anwendung des kalten Wassers kann erfolgen in: 

Umschlagen, die auf Eis oder Schnee in sehr kaltem (5°), brunnenkaltem 
(15°), indifferent om (17°) Wasser gekuhlt sind und unbedeckt aufgelegt werden, 
so daB das Wasser frei abdunsten, also viel Entzundungswarme binden kann; 
weiters in wasserfeuchten Kompressen mit aufgelegten, nach Bedarf geformten 
Kuhlschlangen aus Kautschuk oder Aluminium, durohflossen von verschieden 
kaltem Wasser. Beide Anwendungen konnen nach Kaltegrad, Anwendungszeit 
und -groBe begrenzt, unterbrochen und wiederholt werden, so daB jede ort
liche Kalteschadigung der Haut sowie der unterliegenden Organe vermieden 
wird. (FUr kleine Hautstellen und bestimmte Lokalisationen sind mit kaltem 
(Eis-) Wasser gefiillte Gummibeutel anzuwenden (nach SCHAFFER Schweinsblasen 
vorzuziehen). . 

Sog. PriefJnitzumschliige (LAQUEUR) und Packungen mit brunnen- oder 
zimmerkalten feuchten Leintuchern und mit sorgsamer, n~cht impermeabler W oll
deckenumhullung sollen als kalte Applikationen der durch Fieber uherhitzten 
Hautdecke in bekommlicher Weise Warme entziehen, was bei halbstundiger, 
etwa zweimaliger Wiederholung (unter sorgfaltiger Beobachtung des Pulses und 
des Allgemeinbefindens zu sichtlichem Erfolge fuhrt). Der Vorgang, der sich 
hierbei an der Haut abspielt, ist ein doppelter. Das naBkalte Linnen bindet 
die Fieberwarme und kiihlt momentan die Haut ab, welche sich hierauf 
reaktiv, indirekt wieder erwarmt. Deshalb die nachste, eventuell dritte kalte 
Einpackung. 

Erne solche indirekte Erwarmung der Haut, ihre sog. "Reaktion" ist Ziel 
und Folge einer Anzahl hydriatischer Prozeduren und selbsttatiger Kaltwasser
anwendungen, denen bisweilen ein Erfolg auch bei einzelnen Dermatosen ent
springt. Diese "Reaktion" ist aber die der Kaltwasseranwendung folgende 
hessere Durohhlutung der Haut. In ihr spiegelt sich auch der die inneren Funk
tionszentren stimulierende Effekt, einer nicht zu langen und nicht zu intensiven 
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Kiilteeinwirkung auf die Haut. Solche hydratische Prozeduren und selbst.
tatige Anwendungen sind: 

Waschungen, Abreibungen, Duschen, Giisse, ortliche und allgemeine Wannen-, 
FlufJ- und Seebiider. 

Ais Muster der passiven Kaltwasserapplikationen seien ·Waschungen und 
Abreibungen; der aktiv passiven die Duschen; der aktiven die FlufJ- und See
schwimmbiider gestreift. Bei allen ist Vorwarmung der Haut (Bett- oder sonstige 
Warmung) und rasche Hantierung der "Reaktions"starke forderlich. 

Die Teil- und Ganzwaschung (LAQUEUR, RIEDER) geschieht mit Hand oder 
triefendem Schwamm, bis sich die Haut rotet, worauf sofort Trockenreibung 
erfolgt. (Bei Kindern sollen kalte Waschungen nur an einem Korperteil und 
erst nach Zudeckung des gewaschenen an einem anderen vorgenommen werden.) 
Die bessere Hautdurchblutung (Rotung) niitzt bei Akro-, iiberhaupt KlUte
parese und auch dem Allgemeinorganismus. 

In den Teil- und Ganzabreibungen findet eine kraftige, rasche Streichung 
(oder Massage) der betreffendenHautpartien bzw. der ganzenHautoberflache iiber 
einem glatt angelegten, brunnenkalten, ausgewundenen Handtuch oder Laken 
statt, worauf in etwa einer Minute Erwarmung des nassenLakens und angenehme 
Warmeempfindung an der Haut der Patienten zu konstatieren ist (LAQUEUR). 

Duschen. Geduscht wird mit der mechanisch· milden, in den Hausbadern 
iiblichen, sog. Regendusche (20-lO0, RIEDER), weiters in den Heilanstalten 
mit den mechanisch kraftigsten, unzerteilten Strahl- und mit den eine groBere 
Hautflache bestreichenden Facherduschen. Auch die wechselwarmen Duschen, 
zuerst "die heille (45-40° C) doppelt so lang dauernd als die kalte (20-10°)" 
(RIEDER) konnen gelegentlich zur Hauttherapie verwendet werden. Mit Hille 
des "WINTERNITzschen Duschenkatheders" werden in Heilanstalten Strahl-, 
Facher- und Wechselduschen beliebig rasch abwechselnd in Tatigkeit gesetzt. 

Da zumeist gleichzeitig zahlreiche, selten nur vereinzelte Hautstellen von 
den unter einem Druck von 1/2-21/ 2 Atmospharen austretenden Wasserstrahlen 
getroffen werden, sollen nur Leute mit "gesundem Herz- und GefaBtonus und 
nicht zu groBer Nervenerregbarkeit" (LAQUEUR) geduscht werden, nicht aber 
GefaB- und Herzkranke, Greise und Kinder. Die Dauer der kalten Dusche sei 
moglichst kurz, etwa 1/2-1 Minute; der Winter ist zum Duschen weniger 
giinstig. Wahrend des kalten Duschens ist Frottierung,- nachher Warmung 
und Bewegung notwendig. Die hauttherapeutische Indikation der Duschen, 
welche einen mechanischen Anprall der Wasserstrahlen an der Haut, einen 
Kalte- bzw. Warmereiz auf die Hautoberflache mid einen bedeutenden all
gemeinen Organismusreiz ausiiben, ist gegeben durch ihren EinfluB auf Sensi
bilitat und GefaBfiille der Haut. In ersterer Beziehung sind es Pruritus ver
schiedenerGenese (neurasthenischer, autotoxischer), Parasthesien und Hyp
asthesien der Haut, Hautschmerzen, Kaltegefiihl bei Hautanamie der Luft
scheuen. Gesteigerte Durchblutung durch die "Reaktion" und die Organismus
reizung bewirken Besserung und Heilungstendenz bei einigen chroni'lchen 
Dermatosen: Prurigo, Psoriasis, chronischem Ekzem, Neurodermitis. Fiir 
einige dieser Dermatosen, wie Prurigo, chronischen Ekzemen, Neurodermitis 
(Pruritus) diirften auch laue und warme Duschen (25-350, RIEDER), eventuell 
heilleDuschen (45-400) von kurzer Dauer und ofterer Wiederholung niitzlich sein. 

Einer bis 1/2 Stunde dauernden Dusche, mit jeinem Strahl (douche filiforme), 
einem Drucke von 11/2-3 kg und mittlerer Temperatur schreiben VEYRIERES 
und HUERRE eine bessere Heilwirkung zu als der Salbenbehandlung bei torpiden 
Psoriasisplaques, kleinen Lupus erythematodes -Herden Lichen planus (zit. 
Cr.. SIMON) und resistenten Ekzemherden; Rezidive sollen hiernach langer aus
bleiben. Diese Dusche ersetze den Finger bei Gesichtsmassage. Durch filiforme 

41* 
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Duschen mit 1/2 mm diinnem Strahl und 4-7 kg Druck (VEYRIERE und HUERRE) 
lassen sich Herde, die an der Oberflache ladiert sind, wie mit einem Loffel ent
fernen (curetage vraiment effectif). 

Bei Mangel von Duschen ki:innen (bei fehlenden Kontraindikationen) 1Ther
gieBungen von Hautpartien mit kalte:in Wasser (KNEIPPsche Giis8e) aus geringer 
Hohe mittels GieBkannen oder Wasserleitungsschlauchen gemacht werden. 
Auch so sind orlliche und allgemeine Wirkungen fallweise moglich. 

Fluf3- und See8ohwimmbad. FUr schwimmtiichtige Hautkranke bieten die 
von Wellen bewegten Strom- und Seebader die besten Bedingungen fiir eine 
ortliche kraftige und ausgiebige, weil an der ganzen Hautoberflache ermog
lichte Reaktion. NatiiLlich ist vorher die ganze Konstitution des betre££en
den Menschen (Alter, GroBe, Fettpolster und Organbeschaffenheit) zu beriick
sichtigen und hiernach auch Ort und Zeit so zu wahlen, daB die Wasser
temperaturen und die Luft (Ultraviolettlicht) und Warmeverhaltnisse der 
betreffenden (See-) Bader das Zustandekommen und die Ausniitzung einer 
kraftigen Hautreaktion gewahrleisten (Augustwasserwarme an der Nordsee 
17,50 - (HILLER), an der Ostsee 200 (JACOBI), in Abbazzia bis iiber 290 

(GLAX aus GLAX-DIETRICH). Vielleicht kommt auch dem See-Salzgehalt eine 
Bedeutung zu, Nordsee 3,2-3,5% (MERz), Adria 4,5% (HENNING). Das 
OpLimum fiir "Reaktion" der Haut und des Organismus geben, fiir Strom
.und Seebad: Vorwarmung, nur kuru8 Schwimmbad namentlich bei Kindern 
und Anamischen (1-2 Minuten bei Kindern, zu allerhoch8t 15-20 Minuten bei 
erwachsenen Schwimmern) und nachherige kraftige Bewegung. Es ist also neben 
dem kalten Wasser eine Summe giinstiger Bedingungen, darunter auch gestei
gerter Appetit und richtige Ernahrung an den gemeldeten guten Erfolgen der 
Wellenbader beteiligt; so bei Hauttuberkulose, Prurigo, Lichen, Ekzem (NIOOLAS, 
HAEBERLIN). Neben genannten Dermatosen noch bei gewissen Lichen ruber
Fallen, nervoser und antitoxischer Pruritus, 'Hyperidrosis und Seborrhoe 
(K. ULLMANN), Lupus, Scrofuloderma (MONTI, G. Low), Acne necrotica 
(LUITHLEN), Lues (HOLM, NATWIG, samtl. zit. GLAx). 

3. Medikamentose Bader. 
Innerhalb von Tq,il- und Vollbiidern konnen medikamentose, teils suspendierte, 

teils gelOste Stoffe physikalisch oder chemisch auf die Haut einwirken. Gas
formige, ienisierte, dringen schon in die unversehrte Haut, chemische dann, 
wenn Lasionen der Hornschichte ihnen die Beriihrung mit den Retezellen und 
den Eintritt in die interspinalen Lymphgange gestatten. Die Bader lassen sich 
verschiedentlich gruppieren. Die folgende, nach RIEDER in SOHWALBES Hand
buch verfertigte Tabelle unterscheidet wie LEISTIKOW, STRAUB, VEYRIERE 
indifferente, alkalische, saure, adstringierende, reizende (Schlammbader), 
elektrische, radioaktive und antiseptische Bader. 

Jod-Brombader (Hall in Oberosterreich, Varkau in Schlesien, Krankenheil 
Tolz in Bayern, Kreuznach und Miinster in der Rheinprovinz, Cisz in der Slo
vakei, Lipik in Slavonien, Saxon les bains an der Rhone, Wildek in Belgien, 
Zaison iri Siebenbiirgen [zit. SAMBERGER, S. 37]) werden vornehmlich bei 
Skrophulose, Psoriasis, Ekzem u. a. chronischen. Hauterkrankungen, sowie 
Lues beniitzt. Die J odbromwasser von Hall, Darkau, Tolz u. a. werden auch 
zu Umschlagen auf kranke Hautpartien verwendet. Bei langdauernder Appli
kation dieser Umschlage, namentlich bei Beniitzung konzentrierter Losungen 
(Mutterlaugen) ist starke Hautreizung, bessere Durchblutung und haufigere 
Heilwirkung auf torpide Geschwiire zu beobachten. 

Koch8alz- bzw. Solbader (Kissingen, Nauheim, Inowrazlaw in Galizien, 
Wittekind bei Halle, Greifswald, Ischl im Salzkammergut und Reichenau). 
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Ihre Unterscheidung liegt im Kochsalzgehalt, indem als Solbader die 15 g 
im Kilogramm enthaltenden Wasser bezeichnet werden. Wasser mit 6% Salz
gehalt sind mittelstark, dariiber hinaus stark, bzw. atzend. Bei haufigen natiir
lichen Kochsalzbadern und urn so mehr bei deren Verstarkung durch Salz wird 
Salz an der Raut adsorbiert, gelangt in die Rautdriisen, bewirkt Reizung der 
Nerven, erhohte Rautdurchblutung und Stoffwechselerhohung 1. Anwendung 
verdienen und finden diese Bader bei Dermatosen Stoffwechselkranker, wobei 
die Reizwirkung durch hoheren Salzgehalt beachtet werden muB. 

Erdige Sauerlinge (Marienbader Rudolfsquelle, Wildunger Relenenquelle, 
Leukerbad, Lippspringer Arminiusquelle, Teplik bei Uranice in Mahren, Skleno 
in Ungarn) enthalten neben Kohlensaure noch Kalk I g und Magnesia 0,2-0,4 g 
pro Liter (FLEISCHMANN, S. 83). Auf die Raut wirken sie durch die Kohlen
saure und vielleicht durch das Calciumion adstringierend (FLEISCHMANN), 
also giinstig bei nassenden Ekzemen und absondernden Geschwiiren (BAM
BERGER, S. 38). 

Akratothermen. Eine Reihe von Badern mit indifferenter, eventuell hoherer 
Temperatur iibt bei langerem kurmaBigem Gebrauch Reilwirkungen auf den 
Gesamtorganismus und auch auf die Raut aus. 

Zu ihnen gehoren die indifferenten Akratothermen von Johannisbad 
(Bohmen), Rajske Teplice (Slovakei), Landeck (PreuBisch-Schlesien), Liebenzell 
und Wildbad (Wiirttemberg). Von den warmen und heiBen Badern sind jene 
von Teplitz-SchOnau (Bohmen), Krapina-Teplitz (Kroatien), Gastein (Salz
burg), Daruvar (Slavonien) zu nennen (zit. BAMBERGER, S. 37 f.). 

Die Bader mit indifferenter Temperatur werden bei Urticaria, Pruritus, 
Prurigo wegen ihrer beruhigenden Wirkung auf die Rautnerven beniitzt. Die 
heiBen Akratothermen, Teplitz in Bohmen und Gastein zeichnen sich durch 
ansehnliche bzw. hohe Radioaktivitat aus und dienen auch zur Behandlung 
langwieriger, besonders gichtischer Exantheme. 

Desinfizierende Bader. Desinfiziert muB auch eine gesunde Raut nach 
infizierender Beschaftigung werden. Die Desinfektion der kranken Raut wendet 
sich nicht nur gegen die jeweiligen pathogenen Erreger der betreffenden 
Dermatose, sondern auch jene der sekundaren Mischinfektion (VEYRlERE). 
Gut erreichbar durch Alkohol (Jodtinktur), Saure und Alkali sind die auf und 
in der Rornschicht befindlichen Keime; jene unter der Rornschichte in Blasen, 
Pusteln oder noch tiefer vorhandenen Keime konnen' durch macerierende 
Verbande - essigsaure Tonerde, PrieBnitzverbande, antiseptische Pflaster -
oder in den antiseptischen Badern ausgefiihrte Stichincisionen oder Incisionen 
freigelegt werden. Die Konzentration der Antiseptica im Bade richtet sich 
nach ihrer Giftigkeit, dem Kraftezustand und der GroBe der Patienten. Kinder 
sind wegen der relativ groBeren Korperoberflache in schwachern Losungen und 
kiirzer zu baden. Sehr wichtig ist die Ausdehnung der Hornschichtzerstorung 
und die Tiefe der Rautlasionen wegen Resorptions- und Intoxikationsgefahr. 
Die Desinfektion wirkt durch Vernichtung, Entwicklungshemmung der Keime, 
Nahrbodenverschlechterung und nicht zum wenigsten durch Reizung der 
gesund gebliebenen Raut, ein Moment, das zu den wichtigsten Reilgrund
lagen der Rauttherapie gehort. 

Die elektrischen Vollbader (LAQUEUR), und zwar die galvanischen oder gal
vanofaradischen haben fiir die Raut nur die Bedeutung einer Rautreizung. 
Die Ausfiihrung geschieht in der gut vom Erdboden isolierten Rolz- oder in der' 
Fayencewanne, in deren Wanden Elektroden eingebaut sind. Der Strom wird 

1 LEHMANN und FRANKENHAUSER, zit. FLEISCHMANN 85, H. H. MEYER und R. GOTT. 
LIEB Z. A. 601 (1925). 
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----r---------------------~ ein- und ausschleichen gelassen, 
die Stromstarke solI beim Wechsel
strombad, das mit groBer Vorsicht 
benutzt werden solI, 20 M.A. nicht 
iiberschreiten, kann aber beim 
galvanischen Vollbad 50-200 M.A. 
erreichen. Statt des Vollbades 
konnen die bequemere Herz- und 
Blutdruck weniger angreifenden 
Vierzellenbiider, kleine Fayence
gefaBe mit Kohlenelektroden be
nutzt werden, in welche die Unter
schenkel und Unterarme eintauchen, 
evtl. die Zweizellenbiider fiir die 
Unterextremitaten allein. 

o 
10 
<:'l 

I 
g 
...... 

o 
o 
<:'l 

Radioaktive Bader. In den ver
schiedensten Wassern und Quellen, 
darunter solchen seit alters her 
als Heilquellen geltenden (Lit. bei 
HIS und GUDZENT, FLEISOHMENN, 
A. LAQUEUR) iindet sich ein stetig 
zerfallendes radioaktives Gas, die 
Emanation, neben einer "Rest
aktivitat" d. i. "einer Emanation 
als Zerfallsprodukt gelOsterRadium
saIze" (R.FtEISCHMANN), die, immer 
wieder aus den Zerfallsprodukten 
gelOster Radiumsalze gebildet, an 
das Wasser abgegeben wird. Erst 
bei einem radioaktiven Gehalt des 
betreffenden Wassers von 3 sog. 
Macheeinheiten (HINTZ und GRUN
HUT zit. FLEISOHMANN ebenda), 
oder 20 M.E. im Liter bzw. bei 
richtiger Fassung, Temperatur und 
Ergiebigkeit der Quelle schon von 
10 M.E. (LIEVEKING) spricht man 
von radioaktivem Wasser. (1 M.E. 
= ein Tausendstel der elekrostati
schen Einheit.) Tatsachlich ent
halten viele dieser Quellen be
deutend mehr: Gastein (Guabecker
quelle)155M.E., Kreuznach( Gradier
haus der Saline Theodorshalle) 171, 
Bad Landeck (Georgenquelle) 206, 
J oachimstal 600, Brambach (W ettin
quelle) 2270, Oberschlemma 5800. 
Es kommt iibrigens nicht allein 
auf die M.E.-Zahl des Badewassers 
an, vielmehr auf die Einrichtungen, 
welche die Emanation im Bade
wasser· undBaderaum in den Inhala
torien und in den Trinkutensilien 
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festhalten, um ihre Aufnahme in den Organismus moglichst ausgiebig zu gewahr
leisten. Fiir das Bad (vgl. HIS und GUDZENT) ist fiir diesen Zweck die Anlage 
der Raume und Baderaume vorteilhaft, die das schwerere emanationshaltige 
Wasser von unten einlaufen laBt (in Munster a. Stein), weiters eine durch DAUT
WITZ in Joachimstal angegebenen Vorrichtung, um die Emanation gesammelt vor 
den Mund des Badenden zu fiihren, endlich die moglichste Ruhe des Badenden, 
damit nicht durch Bewegungen die Emanation aus dem Wasser getrieben wird. 
Eine recht lange Badedauer - 1 Stunde - d. i. Verweilen in den (nicht zu 
gut durchliifteten) Baderaumen, gestattet durch die Inhalation moglichgt viel 
Emanation aufzunehmen. Wie hieraus ersichtlich, wird auf die Resorption der 
Emanation durch die Haut nicht allzuviel Gewicht gelegt. Gegeniiber den An
gaben KEMENS (FLEISOHMANN, S. 92), der "bei sorgfaltiger Verhinderung der 
Einatmung von emanationshaltiger Luft" 20/ 0 des Gasgehaltes des Badewassers 
(Kreuznach) im Blute wieder fand (FLEISOHMANN), sprechen GUDZENT und 
NEUMANN (ebenda), sowie HIS, GUDZENT von einer minimalen Aufnahme von 
Emanation durch die Haut, die in keinem Verhaltnis zu jener stehe, die im 
Baderaum eingeatmet werden kann. Zerfallsprodukte der Emanation, sich 
als Gasblaschen an der Haut des Badenden niederschlagend, konnten gleich
wohl zu einer, wenn auch auBerst minimalen Strahlung auf den Korper (HIS 
und GUDZENT) - also durch die Haut - fiihren. Dasselbe konnen, bei langer 
Badezeit und negativ elektrischer Ladung des Korpers an der Hautoberflache 
abgesetzte kleinste Elemente von in der Emanation gelosten, strahlenden 
Radiumsalzen bewirken (P. LAZARUS, KEMEN, NEUMANN in FLEISOHMANN). 

Die Radiumkuren in den betreffcnden Kurorten konnen die Emanation 
III Badern, Inhalationen, Trinkwasser (der Quellen und Grubenwasser) bzw. 
III Kombination dieser Einverleibungsweisen zur Anwendung bringen. 

Bader, die an dieser Stelle besonders interessieren, konnen auswarts der 
eigentlichen Kurorte verhaltnismaBig schwer herzustellen sein, doch ist Emana
tion durch denselben Apparat wie zu Trinkkuren, den Aktivator (Radiogengesell
schaft Berlin oder Dr. ASOHOFF, Kreuznach zit. LAQUEUR) in den fUr Bader 
notigen Menge: 30-50 Tausend M.E. und mehr, zu beschaffen; Diese Zube
reitungen sind wegen Kurzlebigkeit der Emanation zum alsbaldigen Baden 
(auch zum trinken) zu verwenden evtl. sind radioaktive Substanzen zur Selbst
bereitung der Emanation (Joachimstaler Uranpechblende oder Kreuznacher 
Quellensinter) von Apotheken bzw. Krankenhausern leihweise zu bekommen. 

HIS und GUDZENT berichten iiber Erfolge bei Psoriasis, desgleichen MITTEN
ZWEY, Oberschlema (zit. bei LAQUEUR, S. 107), und bei Sklerodermie. 

Bei einem FaIle von Leukiimie (im hiesigen Arzteverein vorgestellt) mit universal
leukiimischen Rautgeschwiilsten verschiedener GroBe und heftigem Jucken sah ich im 
hiesigen Weinberger Krankenhause, das ausgiebig mit Radium versorgt ist, nach 
Emanationsbadern Besserung des Juckens, demnach des Schlafes und des Allgemein
befindens; den wei'teren - tOdlichen - VerIauf konnte ich leider nicht verfolgen. 

DaB die mit Joachimstaler Kranpechriickstanden, Kreuznacher Quell
sinter, Fango, Pistyaner Schlamm - gemachten Umschlage radioaktiv wirken, 
wird im folgenden gestreift. Die bei zahlreichen Hautaffektionen (verschie
denster Art) darunter malignen Geschwiilsten vorgenommenen Heilversuche 
mit anderen auBeren und inneren Anwendungen der radioaktiven Sub
stanzen wird in eigenen Kapiteln berichtet. 

Schlammbiider (FLEISOHMANN, LAQUEUR). Unter Schlamm verstehen wit' 
mehr weniger feine Niederschlage von Quellen (Thermalquellen), Fliissen, 
Seen, Meeren, die ihrem verschiedenen Ursprungsorte entsprechend mechanisch, 
physikalisch , chemisch recht verschiedene Eigenschaften zeigen: Reich an 
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Silicaten, Spongiennadeln sind die italienischen Fangos, an Schwefel das 
Pistyaner Salz, das diesbezuglich den reichsten Schwe£elthermen gleichkommt, 
aber auch Trenezin-Teplitz, Nenndorf, Eilsen, Ischl, Aix-les Bains, Buttaglik, 
Albans, Aequin Monsummano (aus LAQUEUR); reich an SaZz der IschZer-, 
Ostsee-, SchwarzemeerschZamm (Liman), reich an organischen Stoffen der Krim-, 
Kaukasusschlamm und der Liman (FLEISCHMANN), recht ansehnlich radioaktiv 
(MACHE, MAYER, LIEBERMANN, REMILIAN, CHRISTENSEN, NEUNE), und zwar 
an Substanz und Emanation der Pistyaner Schlamm. Allen gemeinsam ist, 
daB sie mit heif3em Wasser (80°) zu richtiger Konsistenz bis 40-50° (LAQUEUR) 
durchgeriihrt, einen sehr gut sich anschmiegenden, trotz guter Warmeleitung 
(KrONKA) wiirmehaltenden Brei von einer ausreichenden Schwere geben. Es 
kann in Schlamm-Bassins, welche iiber die Quellen gebaut sind, z. B. Pistyan, 
in Kabinenwannenbiidern, 320 warm (REICHART), und in Teilbiidern, gebadet 
werden. Extremitaten werden mit direkter Schlammpackung behandelt. Diese 
besteht von innen nach auBen: 4 cm Schlamm, Billroth, Leinwand, W 011-
hulle. - N ach auswiirts wird der Schlamm, Fango, der italienische und der 
deutsche EifeZfango als Trockenpulver, jener von Pistyan in kZeinen Quadern 
(Pipua) und als Pulver in Kompressen, Pistyaner "Gammakompressen" ein
genaht (Cemit) versendet; zum Gebrauch mit heif3em Wasser zu Brei oder 
Umschliigen ge£ormt appliciert, hierauf trocken aufgepackt und 15-20 Minuten 
belassen; die Kompressen konnen wiederholt verwendet werden. Schlamm
applikationen auf Hand und FuB konnen in kleinen Metallwannen (LAQUEUR) 
stattfinden oder in Ianglichen Gummibeuteln, die in entsprechend warmem 
Wasser gehalten -werden. Nach den Schlammapplikationen warme und heif3e 
Bader, Spillungen oder Douchen und nochmalige Trockenpackung behufs wieder
holter SchweiBbildung. In der Fangoapplikation (untere Extremitaten 520) 
steigt die Korperwarme um bis 1,35° (MAGGIORA und LEVI zit. FLEISCH
MANN). Die allgemeine Wirkung manchen Schlammes ist der Radioaktivitat 
(starker in Pistyaner [1,06] als im Battaglia- [1] und Eifelschlamm), die 
ortliche Wirkung fUr die Dermatosen ist dem Hautreiz durch Warme, Schwefel 
und mechanische Bestandteile zuzuschreiben. Die Prozeduren konnen nach 
Art, Grad, Dauer des Leidens und nach der Konstitution des Kranken ab
gestuft werden. Von Hauterkrankungen werden gunstig beeinfluBt: Acne 
vulgaris, Psoriasis, Ekzeme, Lichenifikation, Ichthyosis, Erythrodermie, 
Pityriasis lichenoides chronica, Scrofulosis, Urticaria papulosa, Skleroderma, 
Furunculose. 

Die Moore von Elster, Franzensbad, Marienbad, Dachau, Partenkirchen, 
Miesbad, Reinerz (FLEISCHMANN), liefern nach wiederholter Mineralsaure
behandlung und Verwitterung ein Gemenge, das mit warmem Wasser gemischt 
(nebst anderen reizenden Substanzen) freie Schwe£el-, freie Humussaure, Alu
minium- und Ferriverbindungen - ROBERT, TRILLER, ZORKENDORFER zit. 
FLEISCHMANN - sowie mineralisch und pflaniliche Beimengungen enthalt. 
Die 31-40° warmen, verschieden dickbreiigen Bader konnen bei ihrer groBen 
Warmekonstanz (HEHNKAMPF, CARTELLIERI) und ihrem an chemischen Gehalt 
geeignet, sowohl reizend als beruhigend auf die Raut und resorbierend auf 
chronisch entzundliche Infiltrate von Haut und Unterhaut einwirken. 

In demselben Sinne wirken Moorumschliige und -Packungen. Von be
sonderen Haut- bzw. Allgemeinwirkungen des Moorbades ist Steigen der Rant
und Sinken der Korpertemperatur (Achselhohle) im kiihlen (JAKOB), aber auch 
im warmen Moorbade (KISCH, HELLER) zu beobachten. Die Blutdrucksenkung 
wahrend des Moorbades ist erheblicher und langerdauernd als beim einfach 
warmen Bade (0. MULLER, STRASBURGER (ebenda), der Stoffwechsel als er
hoht anzunehmen (FLEISCHMANN). 
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Moorbader sind im Hause _darstellbar, da Zusatze (Moorextrakt oder Lauge, 
bzw. Moorsalz von Mattoni) in den Apotheken und Mineralwasserhandlungen 
erhaltlich sind. Fur ein Moorlauge- oder Extraktbad genugt 1-2 kg Moor
lauge oder Moorextrakt, fur ein Moorsalzbad 1/2-1 kg Moorsalz (LEISTIKOW, 
W. STRAUBS Tabellen). 

Trockene Warme nnd Hitze. 
Sie wirkt durch Hyperamisierung der Haut. Man bedient sich hierzu 

einiger Apparate wie: der HeiBluftduschen (Fohne), Thermophore, Heizkissen, 
HeiBluft-, Gluhlicht-, Sandbader; des HeiBluftapparats von HOLLANDER. 

Die vom angeheizten Fohn ausstromende heiBe Luft kann, je nach kleinerer 
oder groBerer Entfernung des Apparates von der Haut, verschieden groBe 
Hautfelder bestreichen. Je naher der Haut und je kleiner die Offnung fUr 
die ausstromende Luft, desto heiBer ist letztere. Indikationen fUr den Fohn 
sind bei weiterer Distanz von der Haut: Trocknung nasser Haut und Haare; 
Erwarmung kalter, anamischer Haut; gunstige Beeinflussung von Pruritus; 
Reifung von Furunkeln (in Verbindung mit nachfolgenden feuchtwarmen 
PrieBnitz- oder Alkoholumschlagen); rasche Abtrocknung von Impetigines. 
Bei Annaherung an die Haut: Zersttirung von Lupusherden, Ulcera mollia, 
Ulcera gangraenosa, an welche man die heiBe Luft durch einen spitzauslaufen
den Fohnansatz ganz nahe heranfuhrt (ahnlich wie beim HeiBluftapparat 
HOLLANDERS). Der trockenen Warme sind fUr Linderung des Juckens wieder
holte kurze UbergieBungen mit heiBem Wasser oder kurze heiBe ortliche Bader 
vorzuzieherl. 

Fur Schmerzlinderung, Resorption entzundlicher Hautinfiltrate, Reifung 
von Furunkeln dienen die bekannten Gummi-Thermophore mit krystallinischem, 
durch Kochen schmiegsam werdenden Inhalt, chemische Mittel (Antiphlogistin) 
und elektrische Heizkissen, mit denen die fruher angewendeten Breiumschlage 
(Kataplasmen) konkurrieren. Auch Kombinationen dieser und ahnlicher An
wendungen sind moglich: Feuchte antiseptische Umschlage mit aufgelegten 
Thermophoren oder Heizkissen sowie stark reizende, ziehende Pflaster (Karbol
quecksilber- und Salicylguttaplaste) mit aufgelegten Kataplasmen (BETTMANN 
in SCHWALBE). Die groBeren, abschlieBbaren Heif3luft-, GlUhlichtkasten und 
Sandbader sind dermotherapeutisch nur indirekt zu verwenden - als Schwitz
apparate behufs Stoffwechselsteigerung oder als Vortakte fUr Kalteapplikationen 
zur Steigerung der Hautreaktion. 

Naheres uber Apparatur und Ausfuhrung bei RIEDER, LAQUEUR). Der 
HeiBluftapparat von HOLLANDER (Abbildung bei LEDERMANN) gehort zu den 
AtzmaBnahmen: Luft wird in der N ebenleitung eines Paquelins, an dessen 
gluhender Spitze vorbeigetrieben und kann zur Atzung verwendet werden 
(z. B. fUr Lupusherde). Wegen Schmerzhaftigkeit ist Narkose notig und Schutz 
der gesunden Umgebung vor der Hitzewirkung (BETTMANN in SCHWALBE). 

Sal ben und Pasten. 

Salben sind Gemische von Fetten, Olen, Fettkorpern mit je nach Zweck, 
Applikationsstelle und AuBentemperatur zu anderndem Gehalt an schwerer 
oder leichter schmelzbaren Anteilen genannter Mischung. Weiche Coldcreame 
und feste Salbenstifte sind die Konsistenzextreme der Salben. Salben und 
Pasten gehoren zu den Heilmitteln, welche wir trotz Erscheinens immer neuer 
Hautmedikamente und der Einfuhrung sehr wirksamer physikalischer Therapie
formen (Strahlen) in der Hautbehandlung des taglichen Lebens nicht leicht 
entbehren konnen. Die Dienste, welche ganz indifferente Salben und Pasten 
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der Haut leisten, sind vorwiegend mechanisch-physilcalische. Sie schlieBen 
die Haut gegen die rauhe, feuchte, kalte Luft ab und gewahren einigen Schutz 
gegen auBere mechanische Schadigungen. Durch beides wird Juckreiz gemildert. 
hiermit Kratzen und so manche Hautinfektion, sowie Verschlimmerung und 
Komplizierung der gerade bestehendenDermatosen verhiitet. Die Salbengliittendie 
Haut durch Ausgleichen ihrer Rauhigkeiten (z. B. bei Lichen pilaris, Xerosis); 
sie erweichen sie, da sie die Perspiration zuriickhalten; sie wiirmen, wenn auf 
Salbenlappen unter der Wasche angelegt, sie kuhlen dagegen ab, wenn auf 
entblOBt getragenen, langer behaarten Hautpartien aufgestrichen, da sie die 
schlecht Warme leitende Luftschichte zwischen den Haaren verdrangen 
(Firnisversuche [alte Literatur auch bei R. WINTERNITZ]). Die Salben ge
wahren bisweilen auch den ihnen beigegebenen Stoffen Schutz vor Veranderung 
(STARKENSTEIN) . 

Die Pasten sind Salben mit eingebautem Puderzusatz (LAssAR, UNNA): 
also physikalisch durch Adsorption des Hautsekrets und bessere Abdiinstung 
desselben von der Salbe unterschieden; ohne Verband angewendet, wirken sie 
demnach austrocknend und kiihlend. Gegen Druck und Reibung einander 
deckender Hautpartien schiitzen und wirken sie noch besser als Salben. Unter 
indifferenten Salben und Pasten k6nnen, weil vor genannten Schadigungen 
geschutzt, unbedeutende Hautaffektionen abheilen. Salben und Pasten geh6ren 
aber auch zu den besten Vehikeln fur die verschiedensten differenten in der 
Hauttherapie verwendeten Substanzen. Zu ihrer Herstellung sind in erster 
Linie die oben genannten Bestandteile notwendig. Dazu geh6ren: 

Tierische Fette (Fettsaureglyceride). 

Schweinefett gereinigt, 4% benzoiniert, was besser mit Benzoeharz statt 
Benzoesaure geschieht (P. UNNA jr.): Adeps suillus benzoatus oder Axungia 
porci benzoinata (PASCHKIS), Schmelzpunkt 40° C, gut haltbar, fur Salben sehr 
verwendbar. 

Rindstalg (Seb. bovinum) und Knochenmark (Medulla ossium bovis, Schmelz
punkt 40-450) sind fur weichere und hartere Pomaden geeignet (PASCHKIS 
und LEISTIKOW). 

Hammeltalg (Sebum ovile, Schmelzpunkt 45-50°), nur benzoiniert, selten 
und meist nur fur die UNNAschen Salberunulle, verwendet, jungst von CL. 
SIMON wieder hierzu empfohlen. 

Hirschtalg (Adeps cervi) nicht ranzig, kiihlend, zu Intertrigosalben. 

Tierische Ole. 
Der weiBe Lebertran - 01. jec. Aselli - enthaltend Jod, Brom, Chlor, 

Phosphor, Schwefel, das antixerophthalmische Vitamin A und hauptsachlich 
das antirachitische Vitamin D (KLEMPERER und ROST, S. 462) rein, auch auBer
lich bei tuberku16sen Hautleiden (Lichen scrophu1., Scrophuloderma), Prurigo 
(BROCQ, LEISTIKOW) nutzlich. Er ist im Ungt. Desitini neben· Zinkoxyd, 
Wollfett und Vaseline enthalten, das fur Ekzeme (HERMINE BAER) , Ver
brennungen (JACOB), chronische, skrofu16se und Unterschenkelgeschwiire 
(NURNBERGER) empfohlen wird (aber nicht angenehm riecht); nach C. BRUCK 
(Dermat. Wschr. 82) wirkt Desitinsalbe nicht besser als Zinksalbe. 

Das D6glin6l (Entenwa161, 01. Physeteris oder Chaenoceti) ist zur Bereitung 
von Salben und Linimenten (LEISTIKOW lobt jenes mit Kalkwasser) zu ver
wenden. 
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PflanzIiche Ole (Glyceride der Olsanre). 
Olivenol (Oleum oIivarum), Ricinusol (01. ricin.), das billigere RUbe (01. rapae) 

und Leinol (01. lini): verwendbar zur schonenden Entfernung von sekundaren 
Krankheitsprodukten, namentlich am behaarten Kopfe (LHkappe) zur Reinigung 
beirn Verbandwechsel, zur Schutzeinfettung gegen Feuchtigkeit und Kalte; 
01. olivar. 40,0, Zinci oxyd. 60,0 = das friiher ofter gebrauchte LAssARSche 
Zinkol; Mandelol (01. amygdal. dulc.), sowie ebenfalls Oliven- und Ricinusol 
kommen als Komponenten von Salben, Pasten, Pomaden, Haarwassern, 
Firnissen in Betracht; auch wird das Ricinusol als Verdiinnungs- und Einhiil
lungsmittel (Vehikel) fiir atherische Ole (01. Terebinth, Menthol) behufs sub
cutaner Injektion (BERLINER zit. LEDERMANN) gebraucht. 

Oooo8nu/3ol wurde friiher viel fiir Seifen verwendet; wenn frisch, mit Rosen
wasser eine vortreffliche Creme bildend (P ASCHKIS). 

Ol. caryophyll. (Nelkenol), schmerzlindernd (LEISTIKOW) gegen Insekten
stiche angewendet (LEDERMANN). 

OZ. papaveri8 fast zu gleichen Teilen mit Aq. Calcis, 1h% Acid. Salicyl. und 
7,5% Zinkoxyd irn LETZELschen Linim. (LEISTIKOW s. spater); Ol. lini und 
Aq. Calcis aa im Linimentum oleocalcare, beide bei Verbrennungen. 

Ol. R08arum, Geranii, Bergamotti, Lavandulae, N eroli, Resedae, V iolae, 
Oitri u. a. geruchverbes8ernde ii.therische Ole aus verschiedenen P£lanzengattungen 
werden in einzelnen Tropfen zu Streupulvern, Salben, Olen, wasserigen Losungen 
zugesetzt. 

Zahe bzw. krystallinische, tierische nnd starre pflanzIiche "Fette" 
(Fettsanreester hOherer Alkohole). 

W olltette, Fett8aurechole8terinester (LIEBREICH, JAFFE, D.A.RMST.A.EDTER zit. 
LEISTIKOW) sind zahe, aber mit 01, Vaselin und Wasser verarbeitet, geschmeidige, 
vorziigIich deckende Salbengrundlagen, die auch angenehm kiihlen, da sie viel 
Wasser aufzunehmen und abzudunsten vermogen (P. G. UNNA, MONCORPS). 

2% Lanolinum anhydric. und Vaselin konnen 70% Wasser aufnehmen 
(UNNA in LEISTIKOW). . 

Adeps lanae anhydric. (+ Vaselin oder Ol)bis 300% Wasser (SACK ebenda, 
s. auch LIFSCHUTZ). Die Verschreibung: Lanolinum purum bedeutet schon 
die mit Fett und Wasser versetzte, in den Apotheken vorrii.tige Form, der dann 
noch verschiedene Fette und Kohlenwasserstoffe beigefiigt werden konnen. 

Walrat (Oetaceum) , nicht ranzid, gereinigt, fiir Ungt. leniens (Coldcream) 
und Ungt. refrigerans (UNNA) in Gebrauch. 

Wachs - Cera alba et £lava - aus den Honigwaben (Schmelzpunkt 60° 
bis 630) ist in kleinen Gaben in Ungt. leniens, Balsamen, Cremen, in groBeren 
(30-33%) in den Salben- und Pastenstiften (UNNA zit. LEISTIKOW) und in 
Stangenpomaden enthalten. . 

Kakaobutter (starr, bei 30-350 schmelzend und sehr haltbar [PASCHKIS, 
LEISTIKOW]) wird mit anderen Fetten (MandelOl) zu .Ungt. pomad. (UNNA) 
verwendet (THEOBALD [Bienenwachs in der gegenwartigen Heilkunde]). 

Mineralische Kohlenwasserstoffe. 
Vaselin (american.) gelb und wei/3, festwreich, salbenartig, vorzuglich als 

Deckmittel und Vehikel (nicht ranzid). Vaselinal (Paratfinum liquid.), dick
lich flussig (ebenfalls) nicht ranzid, wasserhell, farb- und geruchlos, eine 
gute Suspensionsflussigkeit. Eucerinum anhydricum (= Vaselin und 5% Chole
sterin) die dreifache Wassermenge aufnehmend (LIFSCHUTZ-UNNA). 



Mineralische Kohlenwasserstoffe. Salbengrundlagen. 657 

Ungt. Paraffini aus Paraffin. liquid., Ceresin, Wollfett bestehend, ist nicht 
indifferent evt1. in den Prothesen giftig (STRAUB); Zusatz mangelhaften 
Paraffins zur Salbe bewirkt Reizung und Pigmentierung der Haut (Paraffin
melanose [zit. S. JESSNER, S. 28]). 

Petroleum (01. Petrae) allein oder in Verbindung mit 01. olivo zur Abtotung 
von Kopflausen; Hairpetrol gebrauchsfertig; Petrolhaarwa8ser aus Petroleum, 
atherischen Olen (Myeica-, Lavendel-, Pimento, Nelkenol), Alkohol und Wasser 
(RIEDEL, siehe auch FRED WINTER, S.524). 

Granugenol (KNOLL), von ROST eingefiihrt, "ist partiell gereinigtes Mineral-
01", das Granulation befordernd bei Decubitus, Ulcus crur., Frostgangran, 
Brandwunden, Rontgenverbrennung und Ekzem wirkt; Granugenol in Salbe: 
Granugenol 70, LanoI. anhyd. 10, Paraffin. solid. 20 (LEDERMANN); Granugenol 
in Pasta: Granugenol u. ZnO aa; Granugenol in Puder: 7% Granugenol zu 
Bolus oder ZnO (siehe spater). 

Vasogene sind oxygenierte Kohlenwasserstoffe (LEISTIKOW). Das dickflussige 
(Vasogenum liqu.) ist mit ,T, Jodoform, Ichthyol, Menthol, Salicyl offizinell 
gebrauchsfertig; dem Vasogen spissum schreibt LEISTIKOW (zit. LEDERMANN) 
Tiefenwirkung bei hyperkeratotischen Dermatosen zu. Den Minera16len kann 
das Tumenol, ein Destillat von aus bituminosem Gestein erhaltenen Mineral
olen, angereiht werden; es wurde namentlich von NEISSER als jucklindernd 
gelobt und verwendet. 

Naftalan und Nafalan: Salbenartige, 2% und 5% Natronseifeenthaltende 
Destillationsprodukte kauka,sischer Rohnaphtha: Gute Salbengrimdlagen, 
mit 01 und Fett mischbar, entzundungswidrig, selten bei akuten Prozessen 
(Ekzem) reizend; mit Zink, Amyl. oder Talcum, 1: 1 oder 1: 2 gute Pasten 
bildend (NEISSER), welche bei Gewerbeekzem (R. BLOCH), disseminierten 
Furunkeln (VEHMEYER) gut verwendbar sind. Sie wirken juckstillend bei 
Pruritus, Prurigo; gut bei Verbrennungen, sind aber ohne besondere Tiefen
wirkung (FRICKE). 

Salbengrundlagen. 
(PASCHKIS, LEISTIKOW, STRAUB, BETTMANN, LEDERMANN.) 

Von den vorgenannten Fettkorpern bilden manche allein, z. B. Vaselin, 
Salbengrundlagen, in welche verschiedenste Medikamente "eingebaut" (BETT
MANN) werden; bei anderen muB behufs Erzielung der richtigen (Teebutter-) 
Konsistenz eine Zumischung mehrerer, starrer (Wachs, Harz) und flussiger Ole, 
festerer und weicherer Fettkorper vorgenommen werden. Einzelne derartige 
Kompositionen, wie Ungt. Diachyli Hebrae, Ungt. Zinci und Ungt. Zinci 
benz., Ungt. molle, Cremor refrigerans (UNNA) u. a. konnen als Ganzes in andere 
Salben "eingebaut" werden. Endlich konnen schon mit Heilstoffen versehene 
Salben als Ganzes Salben- (und Pasten-) Grundlagen bilden, in welche noch 
andere Medikamente einverleibt werden. Unter den Salbengrundlagen sind 
1. mit Wasser nicht mischbare Fett- (Fettsaurcglycerid-) Salben und Kohlen
wasserstoffe (s. spater MONCORPS), 2. einige Fettko:rper bzw. Kohlenwasser
stoffe angefiihrt, die linter gewissenBedingungen evt1. auch uber 100% 
Wasser binden: Salbengrundlagen fUr Kuhlsa.lben. 

Mit Wasser nicht mischbare Salbengrundlagen. 
Unguentum Diachyli Hebrae: Emp1. Litharg. und 01. olivo aa (jetzt Vaselin. aa oder 

Adeps Ian. und Vaselin. 70 : 30), ist, wenn fri8ch bereitet, ,,8ine Ol. Lavand." und'mit einer 
Spur Benzoe oder Salicylsaure in 01. Ricin. verarbeitet, ist es, bei sorgfaltiger Adaptie
rung, 1-2 mal tg1. gewechselt, eine noch immer sehr gut anwendbare Salbe. 

Ungt. Vaselin. plumbic. (KAPOSI: Modifikation des voranstehenden Ungt. Diachyli 
H ebrae, nicht so gut wie das Original (BETTMANN), aber besser haltbar (I:EDERMANN). 

Randbuch der Raut- u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 42 
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Ungt. cereum: Cera flay. 40,0, 01. olivo 100,0 (LEISTIKOW). 
Ungt. simpl.: Cera flay. 15,0, Adip. suill. 85,0 (LEISTIKOW). 
Ungt. pomad.: Cera flav., Adip. benz. iiii 25, 01. olivo 75, 01. r~s. quo satis ad mixt. 

odoriferam. 
Ungt. Spermaceti (Walratsalbe): Cera alba, Cetacei iiii 15,0, 01. amygd. 70,0. 
Ungt. Zinci (Wilsonii): Zinc. oxyd. 20, Adip. (suill) benzoic. 80; nicht zersetzlich; 

ebenso auch Ungt. pomad. (UNNA): Butyri Cacao 10, 01. amygda1. 20,0 bei antiseptischem 
Zusatz (von Bals. peruv. u. a.). 

Ungt. boricum 2%. 

Mit Wasser mischbare Grundlagen fur Kuhlsalben. 
Adeps lanae (Alapurin). Aus dem Wollfett gewonnen, geruchlos, zahe; wird es durch 

5-20% 01. olivo oder Vase lin geschmeidig gemacht (UNNA, TANZER, GOLINER, MULLER) 
und mit der doppelten Vaselinmenge gemischt, so bindet es viel Wasser (UNNA), und zwar 
bis 3000/ 0 (SACK, zit. LEISTIKOW, AUFRECHT) und gibt eine "honiggelbe, sterile Salbe". 

Lanolin anhydricum: Cholesterinester; wird wie Adeps Ian. durch 01 oder Vaselin 
geschmeidig und kann 70% Wasser aufnehmen; ebenso konnen diese beiden Wollfette in 
Verbindung mit echten Fetten (Fettsaureglyceriden) und Vaselin groBe Mengen saurer 
und salzartiger Metallosungen: Aq. Plumbi, Solutio Plumbi subacet., Sol. Aluminis acetici, 
Sol. Calcii chlorati, Sol. Calcii bisulfurosi, Hydrogeni hyperoxydati aufnehmen (SACK, 
zit. LEISTIKOW). 

Lanolin (LIEBREICH, JAFFE, DARMSTAEDTER): Wollfett 15 T., ParaH. liquid. 3, Wasser 5, 
nie ranzig, mischt sich auch mit in Wasser loslichen, in Fett unloslichen Substanzen 
(STRAUB 1. c.). 

Ungt. molle besteht aus Lanolin und Vaselin amer. aa; vorzuglich zu Augensalben, 
Hautpasten, mit groBem vVasserbindungsvermogen. 

Ungt. dur.: Paraffin. solid. 4, Paraff. liquid. 5, Wollfett 1 (BETTMANN). 
Gremor refrigerans (UNNA): Adeps Ian. 5, Vaselin 10,0, Aq. fontana aut., Aq. Calc is 

20-60 (LEISTIKOW). . 
Ungt. leniens, ernolliens und seine Modifikationen: Ungt. re!1'igerans, Coldcream, Creme 

celeste bestehen aus Wachs, Walrat, Mandelol, Rosenwasser, Rosenol, enthalten gelegent
lich auch Glycerin, Vaselin, Benzoetinktur und konnen aueh Minerallosungen (Na- oder 
K. earbonicum) oder pulveriormige Substanzen: Borax Ply. radic. lreso aufnehmen 
(P Ascmus 109). 

Adipatum: Wollfett 35, Vaselin 53, Paraffin 7, Wasser 5 (HAGER). 
Lanolimente (HAGER): Verschiedene mit Lanolin bzw. Adeps. Ian. mit Glycerin oder 

Cetaceum-Vaselin oder Paraffin. liqu. oder Paraffin. liqu. und Cetaceum und den ent
sprechenden Wassermengen evt1. Parfumzusatzen dargestellte Kuhlsalbengrundlagen. Zu
meist kosmetisch (Lanolimentum leniens, Wollfettcreme). 

Vaselinum flav. et alb. american.: Destillationsruckstande des Petroleums; in reinster 
Form von Butterkonsistenz, geruchlos, indifferent, unbegrenzt haltbar; vorzugliches Vehikel 
verschiedenster Hautmedikamente, mit anderen Fettkorpern (Adeps Ian. und Lanolin) 
mischbar, wodurch auch Verbindungen mit starkem Wasserbindungsvermogen, Kuhlsalben, 
entstehen. 

Euvaselin: Vaselin mit Adeps Ian. und Ozokerit mit etwas h6herem Schmelzpunkt, 
daher konsistenter; indifferent, rein, laLlt sich mit vVasser zu weicher Creme verreiben 
(LEDERMANN). 

Epithelan pur., gelbbraune Salbenmasse, Schmelzpunkt 420 (Naturvaselin mit amorphem 
Kohlenstoff angereichert [KILITSCHENKO, OPPENHEIM], Wundheilmittel fUr Verbrennung, 
Erfrierung und Ulcus cruris). 

Abaga oder Ebaga: Salbengrundlagen aus verschiedenen konzentrierten Alkalicarbonat
verbindungen mit Stearin und Palmitinsauren und desodorierten Mineralolen, einige mit 
geringem Fettzusatz. 

Lovan (Valan): Rohwollfett und Vaselin; braunlichgelb, nicht ganz reizlos, daher nur 
bei nicht irritablen Dermatosen (SCHAFFER). 

Novitan: Lanolin und hohersiedende Kohlenwasserstoffe; als Novitan anhydric. und 
cum Aqu. (aus LEDERMANN). 

Novrilan anhyd. neutral bis 200% Wasser bindend. 
Lanotan. Nach SCHAFFER (S. 13) ausgezeichnete Salbengrundlage. 
Eucerin anhydricum (BeiersdorfJ: Wasserbindende Oxycholesterine (LIFSCHUTZ, zit. 

ZERNIK) mit Vaseline 5: 100. 
Eucerin anhydric. c. ag.: 1:1, das Eucerin des Handels, von UNNA als vorziiglichste und 

beste Kiihlsalbe bezeichnet. Mit Solut. Alum. acet. (1-2%) oder Liqu. Plumbi subacet. 
(10: 40 aq.) und 80% Glycerin "auch an behaarten Stellen und zur Handeeinfettung nach 
Seifenwaschungen verwendbar" (ZERNIK-UNNA). Eucerin anhydric. wird mit Rosenwasser 
aa in Coldc~eam und Nivmcreme verwendet (kiihlend, bei roter, rissiger Haut, Sonnepbrand). 
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Va8enol (Kopp) (= Vaselin + hochmolekularem Alkohol, STRAUB) zu Emulsionen von 
Olen und als Suspensionsfliissigkeit fiir Hg, Kalomel, 01. cin. . 

Va8enol. 8pi88um. = Ungt. Vasenol. mit 25% Wasser und groBem Wasseraufnahms
vermogen (P. TRIMM), iiber 100%, daher zu jucklindernden Kiihlsalben und Pasten ver
wendet (LEDERMANN). 

Vasenol. liquidum. Steriles Vehikel: in Vasenol Hg. sal. 10%, V. 01. cin. 70%, V. 
Kalomel 10%; ZnO mit 10% Vasenol guter Wund- und Kinderpuder; mit 10% Formal
dehyd und Salicylsaure: Vasenoloformpuder gegen Hyperidrosis. 

Va80gen = Vaselin emulgiert mit Olsaure, identisch mit Vasoliment, mit Wasser sich 
haltbar emulgierend. . 

Vasogen 8pi88um gute Salbengrundlage (LEISTIKOW) (mit Liantral 10-20%, oder Sol. 
calcii cWorati aa bei chronischen Dermatosen, 5% Chrysarobin bei derben Psoriasis
plaques). 

Va80gen liquidum als Jod- und Ichthyolvasogen im Handel. 
Va8ol: Vaselinol mit olsaurem Ammoniak. Ebenso Salbengrundlage (HELL, RIEDEL). 
Lanep8. Synthetisch dargestellte neutrale, viscose, bis 50% Wasser aufnehmende Salben-

grundlage (GALEWSKY), gut deckend und kiihlend, mit Wachs, Walrat (GLOMBITZA) misch
bar und verschiedenste Medikamente aufnehmend (siehe auch F. JAGER und TR. BAER). 

Salbenartige Emulsionen als Salbengrundlagen. 
Re80rbin (LEDERMANN). Eine aus ungefahr 50% MandelOl, 25% Adeps lanae und Cera, 

61/ 2% feingeschabter Seife, 121/ 2% Wasser mit einer Spur Gelatine dargestellte Grundlage 
(nach HAGER). Resorbin hat "groBe Penetrationskraft fiir die Haut, wirkt jucklindernd 
und entziindungswidrig und ist fiir Einverleibung von Arzneistoffen in die Haut" sehr 
geeignet (LEDERMANN). Zu letzteren gehoren viele der dermotherapeutisch wichtigen. 
Bekannt und viel verwendet sind seine Hg-Resorbintuben mit Grammgraduierung. Manche 
der in seinen Rezepten angegebenen Dosierungen (10% NaphthoL, Pyrogallus, Chrysarobin) 
scheinen bei der angegebenen "groBen Penetrationskraft" des Resorbins etwas kri:i£tig. 
Resorbin ist auch zu kosmetischer Creme verwendbar. 

Mitin (JEssNER). WeiBe, salbenartige Masse, bestehend aus einer zum Teil nicht emul
gierten Fettemulsion mit 50% serumahnlicher Fliissigkeit. Einbauung zahlreicher dermo
therapeutischer Stoffe moglich; nur Resorcin, .Campher, Chloralhydrat, Menthol, Carbol
saure bediirfen hierzu des Zusatzes von 20% 01 (nach LEDERMANN). Campher, Chloral, 
Menthol sind nicht wasserloslich. Mitin ist eine gute Grundlage fiir Paste, Creme,Puder. 

Anwendung von Salben und Olen. 
Fur die (Fett-) Salbenbehandlung besonders geeignet sind die glatten, un

behaarten Partien des Korpers, Gesichts, die kurzbehaarte oder geschorene 
Bart- und Kopfhaut; indessen konnen auch trocken schuppende und krustose 
Dermatosen zwischen langen Kopfhaaren mit Salbe behandelt werden. FUr 
die stark (auch eitrig) sezernierenden, die haarverfilzenden, diffusen Dermatosen, 
ist, falls Scherung oder Rasieren untunlich, die Einolung geboten, die ohne 
bruske Hantierung leichter an den Haarboden gelangt als die festeren Balben. 
Schon behufs Vorbereitung und Reinigung von Hautefflorescenzen werden auf 
stark verkrustete Stellen anti- und aseptische Salben, 1-2% Salicyl-, benzo
inierte Hebrasalbe auf Lappen gestrichen aufgelegt, ebenso auf die beborkten 
Haarpartien nach AppIikation von Mandel-, Oliven-, Ricinus-, Rubol mit 
Lappen (Flanell, evtl. perforiertem Billrotbatist) niedergebunden, den halben 
Tag oder die Nacht uber belassen. Die sekundaren Krankheitsprodukte 
werden mit 01- oder Salbenbauschchen, Benzintupfern, alkoholbefeuchteten 
Wattestabchen, Schere, Pinzette und Kamm entfernt, und es erfolgt nun
mehr sofort die Auftragung der Heilsalbe oder wird bei badebedurftigen und 
dabei badefahigen (zumeist chronischen, schuppenden, juckenden) Dermatosen 
groBerer oder universeller Ausbreitung ein warmes Reinigungs-, evtl. ein 
antiseptisches oder dermospezifisches Bad eingeschaltet, das nach Notwendigkeit 
in bestimmten Intervallen wiederholt wird. Die Auftragung der Heilsalbe erfolgt 
nach oben beschriebener Vorbereitung oder nach dem Bade mit den gereinigten 
Fingerbeeren, Handtellern (in Handschuhen), mittelweichen Borstenpinseln, 

42* 
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Salbenpilzen, d. i. lederiiberzogenen Klotzchen bei infektiosen Hautafiektionen, 
bei der Hg·Schmierkur (SCHAFFER) mit Salbenstiften (UNNA, AUDRY, SCHAFFER, 
BETTMANN), mit Mull- und WattestabcheIl;; auch die Umgebung infektioser 
Hautaffekte (Furunculose, Abscesse, infizierte Wunden) wird zum Schutze 
gegen das macerierende und infizierende Wundsekret mit Salbe oder Paste 
bestrichen. Bei einzelnen chronischen Dermatosen wird die Salbe methodisch 
nach einem bestimmten Turnus, partienweise, in bestimmten Mengen kraftig 
eingerieben (graue Hg-, Kalomelsalbe); mit steifem Borstenpinsel haufig 
auch taglich bei chronischen Parakeratosen (Eczema, Ichthyosis, Psoriasi'3, 
Prurigo) eingestrichen; einige Tage nacheinander und besonders sorgsam an den 
Pradilektionsstellen, z. B. mit Handschuhen wird bei Scabies die Wilkinson-, 
Cataminsalbe kriiftig eingerieben; durch langere Zeit wird mit Olen (01. jec. 
Aselli) bei Tuberkuliden die Haut maBig fest behandelt. 

EntbloBt getragene, mit Salbe behandelte Stellen werden uberdies mit in
differentem Puder bestreut (s. Pasten!), bekleidet getragene mit Mull, Watte, 
Lintlappen gedeckt und verbunden. 

Um Reizung und Verschleppung von Keimen durch Einreiben, Einstreichen 
usw. zu vermeiden, werden Salbenlappen appliziert, darauf eine glatte ·Watte
oder Mullage, Lint, bei beabsichtigter Tiefenwirkung dichtere Leinwand, 
evtl. daruber ein kleineres Stuck Billrothbatist und ein Verband angelegt. 
Fertige "Salbenmulle" mit dosiertem Medikament verwendete vor Jahren 
UNNA; Bruchigwerden der lagernden Mulle und hoherer Preis hemmten ihre 
Verwendung, neuerdings empfiehlt sie SIMON. 

Die Fixierung der Salbenverbande am Korper erfolgt durch Binden (Gaze, 
Kalikot) oder fertige bzw. aus einem Stuck fertig zu stellende Verbandformen 
(BHder im Lehrbuch von SCHAFFER-KLINGMiiLLER-SmBERT: Hauben, Bart-, 
Kinnbinden, Kalikotmasken mit ausgeschnittenen Ostien, Zwirnhandschuhe 
[sog. Livreehandschuhe], Suspensorien, Schwimmhosen, Trikotanzuge aus 
zusammenheftbaren Trikotrohren verschiedener Breite). Die Erneuerung des 
Salbenanstrichs oder Salbenlappenverbandes findet je nach Akuitat der Exan
theme nach 24-48 Stunden statt. 

Mangel der Fettsalbendeckung. 
In manchen Fallen kann ungenugende Aufsaugung des Hautsekretes bzw. 

seine Zuruckhaltung durch die aufgelegte Salbe bei stark absondernden Haut
entzundungen Verschlimmerung und Weitergreifen der Entziindung in continuo, 
aber auch Auftreten von entfernten, symmetrisch gelegenen Entziindungs-
herden zur Folge haben. . . 

In anderen Fallen kann ungenugender Ubergang von Heilmitteln aus Fetten 
und Olen in die Haut stattfinden, was vielleicht auf der schlecht en Mischbar
keit des Hautsekrets und der Fettsalbe bzw. des in letzterer aufgenommenen 
(gelOsten) Heilmittels beruht. 

Endlich ist es bisweHen sozial unbequem, die Salbe an entblOBt getragenen 
Stellen, selbst kleinen, mit Verb and decken zu mussen. Diesen Ubelstanden 
begegrien: a) die Pasten LASSARS, also Salben mit sekretaufsaugenden, pulver
fOrmigen Stoffen; b) die Kuhlsalben UNNAS mit eingebauter Flussigkeit, wo
durch eine bessere Diffusionsmoglichkeit fur das Salbenmedikament behufs 
Eindringen in die Haut gegeben scheint; c) endlich fUr recht kleine sicht
bare Hautstellen die Salbenstifte UNNAS, AUDRYS, d. s. portative Salben
formen, welche gestatten, kleine sichtbare Hautstell~n unauffallig mit Salbe 
zu behandeln. 
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a) Pasten (= Pudersalben). 
Pasten sind Pulvergemische "in einem die Plastizitat gewahrenden Mittel". 

lndifferenter Puder, auch Gleitpuder, in die Salbe eingefiihrt (LASSAR, UNNA; 
s. auch LEISTIKOW, SCHAFFER, STRAUB, BETTMANN in SCHWALBE), halt 
reizende, ranzige Salbenbestandteile fester zuriick, so daB Reizung der Haut 
abgeschwacht wird, adsorbiert - was VEYRIERE bestreitet - andererseits auch 
Hautsekret, so daB Abtrocknung seros sezernierender Stellen befordert wird. 
Paste, konsistenter als Salbe, kann an unbedeckten Hautteilen ohne Verb and 
appliziert werden. Die LAssARSche Musterpaste, Zinkoxyd, .Amylum aa 25, 
Vaselin 50 (bzw. mit 2% Salicyl), laBt fiir PUlver- und Fettbestandteile je 
nach therapeutischer Absicht entsprechenden Ersatz zu: Fiir Zinkoxyd kann 
Talc. ven. Magnesium oder Calcium carbonat., Terra silicea, Bolus; fiir Teile des 
Vaselins kann Adeps Ian., Lanolin, Ungt. Zinc., Ungt. bor., 01, Glycerin ein
treten. 1m Winter weichere, im Sommer schwerer schmelzbare Fette. 1m 
allgemeinen soIl das prozentische Verhaltnis der Pulver und Fette in der 
Pastenform bei Ersatz der ersteren durch Medikamente, der letzteren durch 
andere Excipientien gewahrt bleiben. Doch finden sich in den Pasten der 
Autoren Abweichungen, und es giht weiche Pasten mit 01, zahfeste mit Lanolin, 
eintrocknende mit Terra silicea. 

Man unterscheidet: Zink-, Kieselgur-, Bolus-, Kreidepasten nach den festen 
Bestandteilen; Salben-, Kiib.l-, 01-, Wachs-, Seifen-, Lein-, Tumenol- (Zink-) , 
Glycerin- (Bolus, Kaolin-Straub) Pasten nach den Fett- und ihneIi halbwegs 
ahnlich konsistenten Exzipientien. 

Schemata fur Pastengrundlagen. 
0. LAssARs-Paste: ZnO, Amyl. aa 25, Vaselin 50. 
UNNAS Pasta Zinci mollis: ZnO, Amyl. aa 20, Vaselin 10; Past. Zinci dura: ZnO, 

Amyl. Lanolin, Vaselin aa 25. 
Granugenpasta: aus Granugenol und ZnO aa die Granulation und Epithelisierung be-

fordemd (v. GAZA, ROST).~ . 
UNNAS Kieselgurfettpaste, austrocknend (Furunkelumgebung) (Pasta Zinci vulgaris): 

ZnO 10, Terr. silic. 2. Adip. benz. 28. 
Seifengrundlage: Vaselin, Sapo virid. aa, mit Naphthol p, Schwefel, Sallcyl., Resorcin. 

in den Atzpasten von LASSAR, BESNIER, RIEHL. 
Wachspastengrundlage: Vaselin und Wachs je nach gewiinschter Konsistenz in ver

schiedenen Mengenverhii.ltnissen: 
Ceratum vaselini: Vaselin 95 T., Wachs 5 T. 
Ceratcreme Schleich: Pasta cerat., Vaselini flavi. aa, ZnO 10, 01. ros. gtt. V, Eos. 

sol. gtt. II (RIEDL Mentor 913). 
In die Pastenform konnen eingebaut werden: Salicyl, Resorcin. Ichthyol, Tumenol, Teer, 

Schwefel, Chrysarobin; in manche medikamentose .. Pasten noch weitere Substanzen. So 
baut UNNA in die Pasta Zinc. vulg. und in die Pasta Zinci sulfurata (ZnO 6, Sulfuris praecip. 
4, Terr. silic. 2, Adip. benz 28) ein: Chrysarobin, oder Ichthyol, oder Thiol, oder Ol.lithanthr., 
evtl. mehrere Substanzen zusammell. In Wirkung und Kosmetik sich schadigende Sub
stanzen, z. B. Blei und Schwefel, sollen nicht zusammenkommen, auch soIl die Pastenform 
und -konsistenz nicht beeintrachtigt werden. Einzelvorschriften in LEISTIKOW, S01IAFFER
ZIELER-SIEBERT, STRAUB, BETTMANN (SOHWALBE), LEDERMANN. 

Pastenanwendung. 
Pasten sind messerriickendick mit reinen Fingern auf:z.utragen; bei stark 

nassenden oder schlecht sezernierenden infizierten Stellen ist gelindes Andriicken 
von mit Pasta bestrichenen Lintstreifen, die man nach einer Weile abzieht, an-· 
wendbar, um nicht zu reizen oder zu verschleppen. Stellen zwischen lnfektions
herden, die man vor Uberimpfung schiitzen will, bestreicht man mittels mit Paste 
belegten Spateln oder Tampontragern. Pastenanstriche im Gesichte, namentlich 
solche mit weicher Paste, bestreut man mit etwas Puder; am Korper sind, wie 
iiber Salbenlappen, auch ofter Verbande notig. An behaarten Stellen (Achsel-, 
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Leisten-, Genitoanalgegend) - bei Intertrigo, Furunkel - entfernt man mit 
feiner Schere Haare und Harchen nahe der Basis, soweit es leicht geht; die 
Krumelha:itung an den Haaren erleichtert das Scheren bei den Verband
wechseln. Die Entfernung der beim Verbandwechsel noch haftenden Pasten
reste erfolgt . durch Abtupfen mit warm em 01, Ather, Benzin, Spirit. 
dilut. + Glycerin (3: 1). 

Schdlpasten. UNNAS Schalpaste wird durch 3 Tage je einmal eingerieben, 
bis Schwartenbildung erfolgt. Bei Beginn der SchwartenabstoBung wird Zink
oxyd- oder Leimsalbe 2-3 Tage aufgetragen. LASSARS und BESNIERS Schal
pasten werden mehrere Tage 15-60 Minuten lang messerruckendick bestrichen 
gelassen, dann mit Vaselin, Talcum abgewischt. Bei starker Rotung und Schwel
lung Salicylpaste. Kunstliche Hohensonne und Rontgenstrahlen haben die Schal
pastenkuren eingeschrankt (naheres bei LEISTIKOW, SCHAFFER-ZIELER-SIEBERT). 

Mdngel der Pasten. 
Die Einhullung und Trennung der mit Medikament versehenen Salben

teilchen durch indi£ferenten Puder gestattet wohl groBere Freiheit bei der 
Dosierung sehr wirksamer und reizender Sto££e in der Paste, aber ·auf Kosten 
ihrer medikamentosen Wirksamkeit. Die durch Aufsaugung des Hautsekretes 
bisweilen entstehenden Krumel reizen und hemmen das anfangliche Linderungs
gefUhl. Beiden Ubelstanden soIl die Zumischung von Wasser zur Salbenmasse 
abhelfen, woraus die Kuhlsalben entstehen. 

b) Kuhlsalben. 
Einbauung von Wasser oder medikamentosen Losungen (Sol. Alum. acet., 

Aq. Plumbi, Liqu. Plumbi subacet., Sol. Hydrog. hyperoxyd., Sol. Calcis chlor., 
Sol. Calcii bisulf.) gelingt bei Salben und Pasten, welche Glycerinfette in Verb in
dung mit Fettsaureestern (Adeps lanae, Lanol. anhydr.), Kohlenwasserstoffen 
(Vaselin, Paraffin) oder Lipoiden enthalten. Evtl. besorgen genannte Stoffe 
ohne Glycerinfett die Flussigkeitsbindung und sogar uber das Volumen der 
Fettkorper hinaus (UNNA, IHLE, TANZER, ROSENTHAL, RUGE, LIEBREICH, 
JAFFE, DARMSTAEDTER, SACK u. a.). Die Flussigkeit der entstandenen "Kuhl
salbe" oder ,,-Paste" kuhlt einerseits bei Abdunsten, halt andererseits ihr 
eingebaute Medikamente gelOst, in langerem, bei Einreibung innigerem Kon
takte mit der Hornschichte; wenn letztere gequollen oder sonst defekt ist, die 
Medikamente chemisch reizend oder fluchtig sind, konnen Heilstoffe ins Rete 
und in die interspinalen Lymphgange gelangen und therapeutische Wirkungen 
entfalten. Kuhlsalben konnen "mit jedem Fett, 01, Wachs oder bestimmten 
Grenzkohlenwasserstoffen mittels geeigneten Emulgatoren", z. B. Cholesterin 
Merck, "dargestellt werden" (MONCORPS, III 48). 

Schemata fur Kuhlsalben. 
UNNAS hartere Kiihlsalbe: LanoI. anhyd. 10, Adip. benz. 20, Aq. ros. 10. 
UNNAS weichere Kiihlsalbe: LanoI. anhyd. 10, Adip. benz. 20, Aq. ros. 60. 
UNNAS Cremor refrig. (LEISTIKOW 26) Adip. Ian. 5, VaseI. 10, Aq. font. 20-60. 
PASCHKIS' Ungt. LanoI.: Lan. anhyd. 13, Paraff. liqu. 6, Ceresin 1, Aq. dest. 6. 
Adaptiert fiir Adstringens Sol. Alum. acet. 1-2% 40,0 

LanoI. anhydr. 40,0 
Vaselin fI. 20,0 (aus SCHAFFER); 

fiir Antiphlogose u. Antisepsis: Lig. carbon. deterg. 10,0 
Aq. 30,0 
LanoI. anhydr. 40,0 
Vaselin 20,0 (aus SCHAFFER); 

fiir J ucklinderung: Sol. calcis chlorati 40,0 
LanoI. 10,0 

und einige 
Ungt. simpI. 20,0 (UNNA aus LEDERMANN) 
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Schemata filr K ilhZpasten. 
Magn. carbon. 2,5, Aq. dest., Vasel. aa 5,0 (BETTMANN in SCHWALBE). 
Weiche Kuhlpal5te: Calc. carb., Zinci oxyd., 01. Lini, Aq. Calc. aa IO=Pal5ta mollis (UNNA), 

die als Excipiens das Brandliniment (01. Lini-Aq. Calcis aa) enthalt. 
(JlkUhlpaste: Zink. oxyd.lO, Terr sil. Adip.lan. aa 5,0,01. oliv.l0,0, Aq. 20,0 (LEISTIKOW). 
Glycerinpaste: Bolus (feinst zerrieben) 20, Glycerin 10, Ichthyol5 (UNNA, Kriegsaphor.). 
Mattan (UNNA und PINKUS), mattgelbe aus Gleitpuder, Wasser, Vaselin bestehende 

(Hautfett und Wasser aufsaugende Kiihlpaste), die, leicht aufgetragen, Teintunreinigkeiten 
(bei Seborrhoe, Acne, Rosacea) deckt. Zink-, SchwefeZ- (Sulfurrnattan) , Gletschermattan 
usw. Die vorziigliche Zinkroattankiihlpaste lautet: Zinci oxyd., 01. lini, Aq. Calcis aa 10, 
l\'Iattan 20. (UNNA, Dtsch. med. Wschr. 47, 319 [1921].) 

Eumattan, Fettmischung, mit Wasser 1: 4 mischbar, ebenfalls ala Salbengrundlage 
verwendbar (Bor-Eumattan, Bromocollmattan zit. LEDERMANN). 

c) Salben- und Pastenstifte. 
Die kompendiosen, leicht mitzufiihrenden Salbenstifte Stili unguentes, 

deren Vorbilder die etwas weicheren Wachs und Spermacet und viel 01 haltigen 
Lippenpomaden, Cerate labiales (PASCHKIS) sind, haben in ihrer Grundlage 
mehr von den festeren Fettkorpern : Wachs, Adeps Ian. Paraffin, But yr. Cacao 
und kein oder weniger 01 als offizinelle Lippenpomaden. UNNAS Salbenstift
grundlage (LEISTIKOW) besteht aus Wachs 34, Adeps Ian. 66; jene AUDRYS aus 
But. Cacao 7, Paraffinol, 01. olivarum aa 10; die Salbenstiftgrundlage RUNGES 
aus gelbem Wachs 3, wasserfreiem W ollfett 7 Teilen. Von den Medikamenten 
werden 2,5-15% (AUDRY), 40% (UNNA) eingebaut, unter ihnen ein groBer 
Teil der in der Hauttherapie verwendeten. Um verschiedene Anwendungen 
zu nennen: der indifferente 200Mge Zinkoxyd- oder ZO.HgO-Salbenstift; jener 
fiir Lues mit 10% Hg-Pracip.; jener fiir Pruritus mit 40% Kreosot oder Kreosot
Cannabis; als Tagesmittel bei Schalkuren (UNNA) der Salbenstift mit 10% 
Schwefel; fUr Alopecia areata der 30%ige Chrysarobinsaurestift (LEISTIKOW, 
LEDERMANN); fur Atzung Stifte mit Sublimat 1%-2,5%, Arsenik 10%. 

Einige Salbenstifte UNNAB: 
Schema. Grundlage: Cera 34, Adip. Ian. 66. 

Mit ZnO 20 
" Schwe£el(Sul£. praecip.) 10 
" Chrysarobini 30 
" Sublimat 1 

Salbenstift AUDRYs: 

Cera 
25 
30 
20 
33 

Adip. Ian. 
55 Indifferent. 
60 bei Rosacea 
50 bei Area Celsi (LEDERMANN) 
66 als Atzstift. 

Grundlage: But. Cacao 70, Paraff. 10, 01. olivo 10. 

Mit Chrysarobin 
" Sulf. praecip. 

10 
15 

01. Cacao Paraffin 
75 10 
55 10 

01. olivo 
5 

15 

Die Salbenstifte werden mit Stanniol umlegt und im Glasrohrchen aus
gegeben. Die Anwendung geschieht durch gelindes Uberstreichen der kranken, 
erodierten, gesprungenen Stelle. 1st der Salbenstift hart, wird er an der Spitze 
etwas angewarmt. 

Die Pastenstifte Styli dilubiles aus Zucker, Dextrin, Tragant gepreBt, hart, 
vor Gebrauch zu befeuchten, auf dem kranken Gewebe zu verreiben oder in 
dasselbe zu bohren (s. auch ZERNIK); sie sind wie die Salbenstifte fiir Tages
behandlung verwendbar. LEISTIKOW lobt den 10% Sublimatpastenstift (nach 
Kaliseifenwaschung) bei Acne varioliformis; UNNA den Resorcinpastenstift: 
Resorcin 40, Tragant 5, Amyli. 10, Dextrini 2,5, Sacch. 20, bei Condylomata 
acuminata und den Arsensublimatpastenstift bei kleinen Naevis. 

1m allgemeinen sind die Pastenstifte wenig im Gebrauch. 
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Resorption von Medikamenten aus verschiedenen Salbenvehikeln. 
Nach vorstehender Aufzahlung zahlreicher Salbenvehikel fur Hautmedi

kamente und einigen Anweisungen iiber ihre Applikation auf die Haut, ist es 
zweckmaBig, sich klar zu werden, wie und in welchem AusmaB die Salben
vehikel die ihnen einverleibten Mittel zur Resorption bringen. Wir wissen bereits, 
daB hieran drei oder vier Faktoren beteiligt sind: Die Beschaffenheit der Haut, 
die Art der angewendeten Medikamente, jene der Vehikel und noch technische 
MaBnahmen, die fordernd wirken. Von der Haut ist es die Hornschichte, und 
zwar die norm ale mit ihrem Keratin (P. G. UNNA und GOLODETZ, zit. P. UNNA jr., 
S. 930) und mit ihrem Gehalt an Olsauren und Cholesterinestern (UNNA und 
SCHUMACHER, S.932), die auch Fette nicht unter ihre mittlere Schicht und in 
die Haarfollikel nur bis zum Follikelhals eindringen lassen sollen. Aber recht 
kleine, evtl. auch mit freiem Auge kaum sichtbare Hornschicht- und Epidermis
schadigungen, Erosionen, RiBchen, Spriinge, krustose Stellen (bei nassenden, 
impetiginosen Ekzemen, nach geplatzten Blaschen) und sonstige bei Dermatosen 
vorkommende Oberhautlasionen (DU MESNIL, OPPENHEIM) konnen der Substanz
resorption aus applizierten Salben und Pasten Vorschub leisten. Was zweitens 
die Art der medikamentosen Substanzen betrifft, welche in Salben einverleibt 
sein konnen, so ist mit Wahrscheinlichkeit percut9.nes Eindringen (und 
Resorption) gasformiger fliichtiger Stoffe aus Salbenvehikeln vielleicht auch 
in die praktisch unversehrte Haut anzunehmen; so aus den Jodkali-, Jod
jodkali-, Jodoformsalben (HEFFTER, DU MESNIL, JADASSOHN, BR. BLOCH, 
KLAUSNER) die des Jodes; aus der grauen Quecksilbersalbe (WELANDER, 
R. WINTERNITZ, JULIUSBERG) jene des Quecksilbers; aus Terpentin- und 
Schwefelsalben die des Terpentins und Schwefelwasserstoffs in Gasform, obzwar 
dies bei den so kleinen Mengen, die sich abspalten und verfliichtigen, erst bei 
wiederholter, lang dauernder Applikation etwas bedeuten kann, zu einer Zeit, 
wo schon viel mehr der fluchtigen Teile durch die Lungen aufgenommen 
wurden (siehe ERNST FULD und FRANZ MULLER). Physikalisch (durch Quellung), 
chemisch (durch Keratolyse) die Hornschichte angreifende Substanzen, wie 
Salicylsaure (DU MESNIL, MONCORPS, Carbolsaure u. a. konnen schon bei 
1-2%igem Gehalt in der Salbe bei einer gewissen Technik im Harn nach
gewiesen werden. Ob' dagegen indifferente oder nur wenig reizende Substanzen 
aus indifferenten Salben resorbiert werden, haben ungefahr gleich viel Autoren 
behauptet und bezweifelt (unter letzteren auch ich, Literatur bei DU MESNIL, 
MONCORPS). Sprechen also laut Vorangehendem Wahrscheinlichkeit und Tat
sachen dafiir, daB pathologische Veranderungen der Hornschichte (bzw. der Haut
oberllache), sowie reizende, atzende, gasformige Beschaffenheit der in Salben 
eingebauten Substanzen deren Resorption in die Haut begiinstigen, so erfahren 
wir uber den Anteil der Salben - des dritten wichtigen Faktors - an dieser 
Resorption recht wenig: "Die Beschaffenheit der Salbengrundlagen - ob Fett, 
Wollfett oder Vaselin (Paraffin) - ist auch von EinfluBauf die Resorption der 
darin enthaltenen medikamentosen Stoffe, doch lassen sich allgemeine Regeln 
dariiber nicht aufstellen" (H. H. MEYER und GOTTLIEB 7 A 601. 1925). Eine 
Hautresorption wird aber von mancher Seite angenommen, und ihre Moglich
keit verdient Beachtung, da die Unversehrtheit der Epidermis (Hornschicht) 
praktisch haufig'an verschiedenen Hautstellen fehlt oder unter den angewendeten 
Salben leidet. Namentlich wurden den Wassersalben, den mit Wasser ange~ 
reicherten (UNNA, LIFSCHITZ, SACK u. a.) Lanolinkompositionen (LIEBREICH) 
und gewissen 01, Wachs und Wasser (Resorbin-LEDERMANN) enthaltenden 
Salbengrundlagen, sowie mit Wasser emulgierbaren Kohlenwasserstoffen 
(Vasogenen u. a.) ein besonderes Eindringungsvermogen zugeschrieben, das den 
einverleibten Medikamenten zugute kommen wiirde. Dieses Eindringungs-
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vermogen und seine graduelle Verschiedenheili bei mehreren Salbengrundlagen 
wurde von P. UNNA jr. in Modellversuchen, von STRAUCH und insbesondere 
MONCORPS in planmaBigen Versuchen an der Menschenhaut studiert, wobei 
auch therapeutisch wichtige Ergebnisse gefordert wurden. Aus MONCORPS' 
Versuchen geht hervor, daB gleiche Mengen Salicylsaure, welche in verschiedenen 
Salbengrundlagen auf gleich groBe Rautstellen (Waden) verschiedener Menschen 
mittels Salbenlappen appliziert und 12-24 Stunden entsprechend verbunden 
(Mull, Zellstoff, Binden) belassen wurden, zu einer sehr verschiedenen Salicyl
saureausscheidung Veranlassung geben, die bei Verwendung von 5% Salicyl
saure in den Salben in aufsteigender Reihe von dem kleinsten beim Adeps 
suillus benz. gefundenen Ausscheidungswerte uber Zinkpaste, amerikanische 
gelbe Vaseline, Lanolin (mit 20 Teilen Wasser), Physiol (= Polyosen + Fett) B, 
Eucerin (mit 50 Teilen Wasser) bis zum Physiol C sich bewegt. Die erhaltenen 
Ausseheidungswerte stehen im Verhaltnis von 1: 1,2 :2,4:3: 10: 15 :40. Die 
kleinsten Werle 1, 1,2 sind vielleicht durch Salbenverluste infolge Verband
imbibition herabgedruckt, die sehr groBen bei Physiol B und namentlich C 
sind wohl mit einer deutlichen Rautreizung und Keratolyse in Zusammenhang, 
welche letztere, wie sich weiter ergab bei Eucerin c. Aq. und Physiol C 
schon bei einer Salicylsaurekonzentration von 0,5-1% auftritt, bei Lanolin 
und Vaselin bei 5 %, bei Adeps suillus benz. und Pasta Zinei erst bei 15 % 
deutlieh wird. 

Fur die wasserbindenden fettartigen Salbengrundlagen in genannter Reihe, 
gibt vielleieht die Emulsionsform -'-- 01 in Wasser (Physiol C), Wasser in 01 
(Eucerin in Aq.) - bessere Chancen fUr das Reranbringen hautreizender und 
keratolysierender Substanzen an die Raut (MONCORPS, STRAUCH, s. auch die 
zitierten Arbeiten von BERNHARDT und STRAUCH, CLAYTON u. a.), als sie fUr 
in Fettsalben und Pasten eingebaute Substanzen bestehen. Fur den Salben
verband, der fUr gewohnlieh auf mindestens einen Tag berechnet ist und groBere 
Ausdehnung haben kann, ist somit bei Verwendung reizender toxischer Sub
stanzen die Dosis der letzteren auch in Rucksicht auf die Salbengrundlage 
zu bestimmen. Wenn dies schon fUr die normale Raut gilt, so sind bei Raut
affektionen Salbenvehikel wie Eucerin mit 50 TIn. Aq. oder gar physiolartige 
Vehikel, die fUr die Rauttherapie kaum mehr Verwendung finden, fUr einen 
dauernden Salbenverband mit nur weit geringerer differenter Ladung zu ver
wenden, bzw. muB die GroBe der zu behandelten Partien berucksiehtigt werden. 
Die Resorptionsverhaltnisse, wie sie beim Salbenverband erhoben wurden, 
gelten aber nicht fur die Salbeneinreibung (20 Minuten dauernd an einer 
65 X 35 cm groBen Flache), bei welcher die Resorption der Salicylsaure erst bei 
25% Gehalt in der Salbe gelingt. Rierbei zeigt es sich, daB Adeps suill. benz. 
und die trage Paste Zinei eine hohere Resorption zustande kommen lieBen 
als Lanolin cum Aqua oder gar Vaselin; aber eine niedrigere als Physiol C und 
Eueerin C cum Aqua, die wieder an erster Stelle standen. Und vollends zeigte 
sich eine ganz andere Staffelung der Resorptionswerte bei Applikation einer 
anderen Substanz (elementaren Schwefels), an einer anderen Raut (jener von 
weiBen Mausen) mit einer anderen Applikationstechnik (Salbenauflegung auf 
die Raut der aufgespannten Tiere) und unter Verwendung obengenannter 
Salbengrundlagen; auch letztere waren somit untereinander verschieden. Das 
Resultat war: Unter der Adeps suill.-Salbe fand die starkste und fruheste 
Schwefelreaktion; Eucerin cum Aq. und Physiol C nahmen die 4. und 5. Stene 
ein. Also zeigen auch die letztgenannten Applikationen, daB zwar je naeh der 
Salbengrundlage eine verschieden rasche und versehieden groBe Resorption 
der salbeneingebauten Substanzen zu beobachten ist, daB aber aueh ganz 
andere Faktoren diese Resorptionsverhaltnisse in hohem Grade beeinflussen 
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konnen und somit eine ins einzelne gehende Bearbeitung unter Beriicksichtigung 
aller in Betracht kommenden Umstande mit derselben Objektivitat wie in den 
MONCORPsschen Versuchen auch jetzt noch notwendig ist. 

Was schlieBlich die eingangs erwahnten technischen MaBnahmen betrifft, 
um die Resorption von Medikamenten - nicht reizender oder atzender -
aus demselben Salbenvehehikel an einer unverletzten, gesunden Haut gUnstiger 
zu gestalten, so waren zu nennen: Vorherige Behandlung der Haut mit fett
lOsenden Mitteln: Chloroform, Ather, Alkohol (PARISOS, R. WINTERNITZ u. a.), 
was freilich Hautreizung, starkere Durchblutung, .Schilferung, selbst Nekroti
sierung oberster Hornschichtzellen bewirkt, aus demselben Grunde vorheriges 
(ortliches) Dampf- oder (ortliches, warmes) Seifenbad (evtl. Kaliseife) oder 
Seifenschaumumschlage; Zusatz von leicht schmelzbaren Fetten (Olen) zu fest 
schmelzbaren(UNNA), Zusatz von Seife und Salicylsaure zur Salbe, dickere 
Salbenschicht, langerer Verbleib im Salbenverbande, der mit Leinwand, Watte 
evtl. undurchdringlich abzuschlieBen ist, alles dies, um die Hautdurchfeuchtung 
und Hornschichtquellung zu fordern. Bei Massage nimmt die durch viel 
groBere Follikel rauhe Haut aus der Salbe mehr auf als die glatte. 

Fertig im Handel erscheinende Salben. 
Die Andriolsalben (TRUTTWIN) gebrauchsfertig in Tiegeln und Packungen 

als Andriol-Wismut und Andriol-Uran Ill, VI und XVIII; ferner als 
Ohronex in Tiegeln, Tuben, Spitalspackungen. 

Entsprechend ihrem Gehalt an Uran, nascierendem Jod, evtl. auch Bismut, 
wird ihnen eine "radioaktive, ortlieh schalende, aber auch resorbierende Tiefen
wirkung (SCHERBER) und antiparasitare Wirkung zugeschrieben. Die starkeren 
Uransalben bewirken bei "exaktem" (SCHERBER) Verbande lokale Reinigung 
bei Lupus exulcerans, Abflachung bei Lupus tumidus, Resorption des tuber
kulOsen Infiltrats beim knotigen Scrophuloderma (SOHAFNIK, SOHERBER, 
SOHWANK), manchmal Heilung eines groBeren Lapusherdes (LAMPREOHT, 
SCHUBERT), lassen aber meist die isolierten (Rand-)Knotchen zuruck. Auch nach 
langer Andriolbehandlung exacerbieren zuruckgebliebene Reste. Lupus ery
thematodes wird mit Andriol-Wismut flacher und blasser, einige Herde heilen 
aus. Psoriasis zeigt keine besonderenErfolge (SCHWANK). OberflachlicheHypho
mykose wird langsam geheilt, tiefe nicht. Lichen ruber planus, Lichen Vidal, 
Ekzeme werden durch Uran III gebessert, speziell mykotische und chronische 
Ekzeme; hartnackig verschiedener Behandlung widerstehende FaIle chronischen 
Ekzems heilen manchmal auf Andriolsalbe (SOHERBER, SCHWANK, KUNDRATITZ, 
LAMPRECHT), anderseits werden Ekzeme durch starkere Uranandriole bisweilen 
gereizt. Auf Ohronexsalben, aus welchen die chemisch reizenden Substanzen 
der Andriole entfernt worden sind, zeigen Ekzeme, welche Neigung zur Licheni
fikation haben, Besserung der Infiltration und des Juckens, manche nassenden 
FaIle horen zu nassen auf, andere nassenden Ekzeme verschlimmern sich an
fangs auf Chronex, nach kurzem Aussetzen desselben vertragen sie es wieder 
gut und heilen (OLGA NOWAK). Hautepitheliome, die vereinzelt mit Andriol 
behandelt wurden (LAMPRECHT, BUSCHKE-ERIOH LANGER), zeigten 6rllich giinstige 
Beeinflussung. - Ulcera mollia heilen unter Uranlosung in P/2-3 Wochen, 
phagedanische und gangranose werden nicht beeinfluBt (WECHSELMANN und 
LADEMANN). 

Die neueste Andriolzusammensetzung, das Urandil, enthalt den J od- und 
Urangehalt der Chronexsalben noch erhoht (9,8% J, 10,7% U), zeigt noch raschere 
Heil-, jedoch ohne Reizwirkung. Das nascierende Jod erhoht die radioaktive 
Wirksamkeit des Uran. Die Urandilsalbe wird messerruckendick aufges~richen 
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oder im Salbenverband verwendet. Nach DUFKE (Kliuik KREIBICH) wirkt sie 
bestens auf alle Ekzemarten und auf die staphylogene Sycosis. 

Die Doramadsalbe. 

Die Doramadsalbe (Salbe mit Zerfallsprodukt des Radiothorium), deren Dar. 
stellung auf eine Anregung J.AD.ASSOHNS erfolgte (zit. MAx JESSNER, S. 698), 
ist von der deutschen Gasgliihlichtgesellschaft Auer, Berlin, erhaltlich und 
kann noch, bevor fur Wert erheblich gesunken ist (Haltwertzeit 3Y2 Tage), den 
Arzt und den von ihm bestellten Patienten erreichen. Die Starke 1000 elektro· 
8tati8che Einheiten auf I g Salbe geniigt fiir oberflachliche Affektionen, und 
man kann fiir gewohnlich mit dieser Starke beginnen; K. LINSER arbeitet 
anfangs beim Ekzem mit geringeren Energien (200-300 EE). Bei Ober. 
flachendermatosen verbleiben Salben mit 1000 EE durch 24--48 Stunden, 
bei Infiltrationen und Naevus vasculosus solche mit bis 3000 EE, bei Neuro· 
dermitis werden anfangs Salben mit 1000, nachher mit 2000 EE, mit Intervall 
von 3-6 und mehr Wochen auch wieder 1-2 Tage appliziert. Die Anwendung 
der Doramadsalbe geschieht so, daB sie gleichmaBig auf die betreffenden Stellen 
gestrichen, mit Guttaperchapapier gedeckt und mit Mastix fixiert wird. Liegen 
des Patienten ist zweckmaBiger, weil sich die (Metall.) Salbenteilchen gleich. 
maBiger auf die gedeckte Flache anlegen. Einwirkungsdauer 1-2 Tage. Nach 
Stunden oder Tagen tritt eine Reaktionsrote oder eine rote Erhebung auf, 
die nach einigen Tagen, gewohnlich mit Pigmentriicklassung, schwindet. Waren 
Energie, Einwirkungszeit oder Pigmentbereitschaft (M. JESSNER) zu groB 
- letztere besonders bei Blondinen -, so werden die Pigmentierungen starker, 
dauern lange und verlangen Deck· und Bleichmittel. Es solI demnach vor 
Doramadbehandlung von Gesichtsaffektionen die Pigmentbereitschaft durch 
geringere Starke (an e. E) und kiirzere Applikationsdauer festgestellt werden 
(M. JESSNER) und jedenfalls das Intervall vor neuer Anwendung nicht zu kurz 
sein. Auch Erosionen, die aber nach 1-2 Wochen abheilen, konnen unter Um. 
standen zUrUckbleiben (BL.ASOHKO, SLUOZEWSKI, M. JESSNER, zit. bei letzteren). 
Stark reagieren ekzematose Vasotoniker, Kinder und Diabetiker. NachDoramad 
entwickeln sich Desensibilisierung gegenDoramad und andere Reize (K. LINSER), 
weshalb mit geringeren Starken, 250 e E, begonnen werden soll (K. LINSER). 
Von Affektionen wurden Psoriasis, Lichen Vidal, chronische Ekzeme, plane 
Warzen, Folliculitis barbae, Lupus erythematodes schon von J.AD.ASSOHN, 
Naevus flammeus von N.AGELSOHMIDT, mit zum Teil sehr gutem Erfolge be· 
handelt. Doch ist dies bei der Konkurrenz anderer Behandlungsarten, Rontgen, 
H6hensonne, Chemotherapie und namentlich bei der Rezidivfahigkeit mancher 
dieser Affektionen relativ a.ufzufassen. Sehr hartnackige Psoriasisplaques 
schwinden unter Doramadsalbe manchmal in kiirzester Zeit (BINDERMANN, 
KUMER, ULLMANN), trotzdem ist regulare, universelle Psoriaslsbehandlung 
mit Doramad kaum zu empfehlen, Lupus erythematodes gibt manchmal geringe 
Erfolge (SOHOLTZ und FISOHER; Naevus flammeus braucht lange Behandlungs. 
zeit. GuteErfolge hatte M. JESSNER bei Granulosis rubra, BR. BLOOH bei Sclero. 
dermie en plaques, VONKENNEL bei Lichen ruber verrucosus. SIEMENS sah 
Epheliden, J. F.ABRY und MAx JESSNER (durch Rontgenbestrahlungen ent· 
standene) Teleangiektasien unter Doramad schwinden. JESSNER erklart dieses 
merkwiirdige Faktum mit dem fast ausschlieBlichen Gehalt des Doramads 
an a·Strahlen, welche schon in den obersten Epithellagen und in den Papillen. 
spitzen (0,1 mm tief) absorbiert werden. JESSNER hatte gute Erfolge bei 
vascularisierten N aevis, Angiomen und gleichfalls bei Rontgenektasien. 
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Pflaster. 

An die Fettsaure-Glyceride (Fette, Ole) schlieBen sich die Fettsaure-Blei
salze, die Pflaster, an. Auf verschiedene Unterlagen gestrichen, leisten indif
ferente Pflaster vorerst mechanische Dienste, die aber auch dermotherapeutisch 
nicht unwichtig sind. Als Deckmittel schutzen sie, wie andere Puder, Salben 
(MEYER-GOTTLIEB), mechanisch und chemisch gereizte Stellen durch voll
kommenen AbschluB gegen weitere Schadigungen. Durch Druck bzw. Zug 
hemmen sie Varicen am Wachstum und Durchbruch, nahern ungenahte Wund
rander (UNNA), sind expeditive Verbande und Fixationsmittel fUr auf die Raut 
gebrachte Medikamente. Durch ortlichen AbschluB beschranken sie Warme
abgabe und Wasserverdunstung an der betreffenden Rautstelle, wodurch ge
fOrdert die eigenen Schutzkrafte der Raut geringeren entzundlichen Affekten 
infektiosen Ursprungs (kleinen Furunkeln) wirksam begegnen. Aber auch von 
den Reilmitteln selbst geht an den p£lastergedeckten, warmer und feuchter 
gewordenen Rautstellenmehr in Losung und kann, in die Raut aufgenommen, 
therapeutisch wirken, reizen oder hemmen. UNNA fand, daB hochprozentige 
Pyrogallussalbenstifte auf derben psoriatischen Infiltraten starker, ebensolche 
Chrysarobinsalbenstifte milder wirken, wenn die Stellen uberdies mit weiBem 
Kautschukpflaster gedeckt wurden. 

Dieselben Faktoren kommen noch mehr bei direkt aufgelegten, medikamen
tosen Pflastern zur Geltung, wenn die Adaptierung der Pflastermasse und Pflaster
unterlage Bahung der Raut, evtl. Maceration der Rornschichte und hiermit 
eine Aufnahme und Tiefenwirkung der eingebauten Medikamente begunstigen, 
welche bei Salbenverwendung erst durch sehr eindringliche Einreibung erfolgt. 
ZweckmaBig war daher die EinfUhrung der Seife im PWKschen Salicylseifen
pflaster, jene von Kautschuk in die Pflastermasse der UNNA-BEIERSDORFschen 
Gutta- und Paraplaste, namentlich aber auch die in denselben eingefUhrte Gutta
perchaunterlage, auf welche die Pflastermasse aufgetragen wird. Auch die Ver
wendung schmiegsamer Unterlagstoffe - dunner Kalikot und Kambrik fur 
Salicylseifenpflaster, von Mull, innerhalb dessen die dunnen Guttaperchamellen 
der UNNAschen Guttaplaste eingelassen sind, Trikot beim Trikotplast (ARNINGS) 
- verbessern den dichten Kontakt des Pflasters mit der Raut und hiermit 
seine Wirksamkeit. 

Indifferente Fixationspflaster. 
Das alte, kaum mehr gebrauchte (W. STRAUB) Reftpflaster, Empl. adhaes'ivum. 

Die neuen: mit Kautschuk (innerhalb ihrer Masse) versetzten Reftpflaster, 
und zwar das auf roter Cretonne gestrichene perforierte und imperforierte 
Kautschukzinkpflaster, LeukopZast (BEIERSDORF), das Trauma- oder Vulno
plast, mit zentralemGazestreifen, das Hansaplast mit impragnierten Mullbausch
chen, das Collemplastr. RELFENBERG (Relfoplast) mit Medikamenten in der 
Pflastermasse, davon besonders das 10 und 20% Salicyl. Colleniplastr., das 
Collempl. TURINSKY, das Bonnaplast, Germaniaplast, Zinkoplast, Ipeplast, die 
amerikanischen Collemplastra auf sehr festen Linnenstoffen. Die indiHerenten 
Pflaster fixieren mit sich kreuzenden schmalen Streifen das Verbandmaterial 
uber kleineren, aber auch groBeren Rautaffekten; dachziegelformig sich deckende, 
schmale Streifen geben die schnurgamaschenahnlichen Verbande bei Unter
schenkelvaricen bzw. -geschwuren; bei groBen, kranken Rautstellen und Sub
stanzverlusten empfehlen sich den ganzen Verb and deckende perforierte Leuko
und Collemplastra und Zinkleimverbande (vor Jahren haben ENGMANN und 
UNNA sog. Hautschienen aus Pflaster- und Salbenmullen geformt, die abnehmbar 
und wieder verwendbar waren). 



Heilpflaster. 669 

Heilpfiaster. 
Empl. Bydrargyri ciner. 33%-50%ig (.offizinell), manchmal ungleichmii.Big dick, auf 

harter Unterlage gestrichen, bes.onders aus Land-, bisweilen aber auch aus Stadtap.otheken 
in dieser schlechten F.orm ausgegeben. 

Empl. Hydrarg. molle (MmLEK, UNNA, LEISTIKOW): Hg vivi 8,0, extingue c. Tereb. 4, 
adde Empl. lithargyri simpl. 24, 01. Ricin. 3,0, Terebin. 3,0 M. f. Empl. S. Empl. Hg m.oll.; 
gedeckt mit wasserdichtem Stoff .oder Ichthy.olguttaplat (fiir Fumnkel). Empl. Hydrarg. 
m.olle kann mit weichen Fetten vermischt und mit verschiedenen Substanzen k.ombiniert 
werden, w.obei es Salbenk.onsistenz bek.ommt und Salicyl, Ichthy.ol, Teer u. a. aufnehmen 
kana (LEISTIKOW). 

Empl. saponat. Seifenpflaster. Seifen- und campherhaltig, wITd behufs M.odifikati.on der 
Wirkung mit anderen Pflastern und Salben verbunden, z. B. Emp1. einer. Emp1. sap.onat. 
aa .oder 1: 2--3 misce f. empl. ext. supra CaHc.ot. 

Empl. saZicyl. saponat. (PICK): 5%, 10%, 20% auf Kalik.ot, Kambrik, Lint (Leinwand, 
Billr.othbatist) frisch aufgestrichen. Rp.: Empl. salicyl. sap.on. 5%-10%-20% extend. 
supra Calico l.ong. 60 cm lat. 20 cm. Aufangs handgestrichen sehr bekommlich, gegen
wartig maschinell auf fester, steifer Leinwand, leimglanzend, weniger gut. 5%iges Salicyl
seifenpflaster auf subakute, chr.onische Ekzeme angewendet, bessert S.oW.ohl die geweblichen 
als die sensiblen Alterati.onen (Jucken, Brennen); 10%-20%ig bessert .oder heilt es alte 
para- und hyperkerat.otische, derb iufiltrierte und schwielige FaIle. Empl. salicy1. saponat. 
kann wie Empl. sap.onat. mit anderen P£lastern, z. B. Emp1. Hydrarg. cinerei aa oder 
2 : 1 k.ombiniert werden (R.osacea, Lupus erythematodes, Lues). 

Guttaplaste UNNA, £ruher Guttaperchapflastermulle genannt; ihre harzfreie Pflastermasse 
entMlt vielAdeps Ian., wenig Kautschuk und gleichviel Medikament auf der Flacheneinheit 
(1m lang, 20cm breit) eines durch Guttapercha impermeablen Mulls, ist als.o "undurch
dringlich, pla,stisch, nicht reizend" ; mit Zink.oxyd ein schmiegsames, fest haftendes 
indifferentes Deck-, mit M~dikamenten versehen ein sehr wirksames Heilp£laster mit 
hohen K.onzentrati.onen an Atzmitteln. 

Paraplaste (UNNA) mit K.oI.oph.on., Damarharz statt Kautschuk in der Masse, aber auf 
kautschukgetranktem, vulkanisierten, hautfarbenen Baumw.ollst.off. Tr.otz guten Klebens, 
leichter, volliger Ablosbarkeit und erpr.obter Wirksamkeit v.on Chrysarobin, Hg, ZnO, 
Ichthy.olparaplast (OESTLER) nicht eingeburgert. 

Die Guttaplaste sind 20 em breit; die angegebene MedikamentengroBe bezieht sieh 
in den f.olgenden Angaben auf den Meter Pflaster. . 

Aus der Beiersdorffschen Liste der Guttaplaste (Nr. 41, 1929) seien f.olgende mir 
aus dem Gebrauch bekannte Guttaplaste genannt. (Siehe auch LEISTIKOW, SCHAFFER 
[SCllA:FFER-ZIELER-SIEBERT], JESSNER, SAMBERGER, BETTMANN, LEDERMANN.) 

Listen- Guttaplaste 120cm Indikation Nr. 

24 Zincum .oxydatum 1O,0g Benutzt als Deckung kleiner reiner Er.osi.onen; 
.oder kleiner Mulitamp.one, .oder zur Befestigung 
kleiner zentraler Zugguttaplaste bei Furunkeln 
(SCllA:FFERB "D.oPpelpflaster"). 

Acidum carb.olicum 7,5" 

16 Hydrargyrum 20,0" Zugpflaster fiir Furunkel; ala zentraler "Kern" 
unter einem runden, bereita zugeschnittenen 
Zink.oxyd-Guttaplast (a . .oben) gebrauchsfertig 
im Etui. 

Acidum carb.olicum 4,0" 

105 'Hydrarg. bichl.oratum. 0,4" Entsprechend der LAssAR-UNNAschen Sublimat-
carbolsalbe (1 %0' 1 %) auf hartna.ckige groBere 
Licher ruber-Herde. 

9 Acidum salicylicum 25,0" Beide Guttaplaste bei Hyperkerat.osen (Clavus, 
Tyl.osen), Verrucae, schwielige kerat.oiden 
Ekzemen, tiefen Psoriasisplaques, Syc.osis 
parasitaria et simplex. 

82 " " 50,0" Gleiche Wirkur;g haben das Kreoaot-Salicylgutta-
plast Nr. 78 der Liste und Extrakt-Cannabis-
Salicylguttaplast Nr. 64. 
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Listen· Guttapiaste 120 em Indikation Nr. 

Aeidum salieylicum 1O,Og 

113 c. Sapone medicato 1,0 " Entspricht ungefiihr dem friiheren Salicylseifen-
pflasterguttaperchamull. 

185 Chrysarobin 5,0" 11k' ohroni&1wn Ekwm,n, Triohophytic; <in Gutt,. 
plast: Chrysarobin, Salicyl, Teer und Seife, 
analog der DREuwschen Salbe dispensiert, wird 

5 " 10,0" von LEDERMANN empfohlen. 

219 Pyrogallus 5,0" } Ebenso heftig reizend wie die entsprechenden 
7 

" 10,0" Salben: flir Lupus, Psoriasis. 

223 Resorcin 10,0" } Schiilt und atzt; wird selbst zur Xtzung ober-
12 " 15,0" fliichlicher Hautkrebse empfohlen (SCHAFFER). 

249 Fibrolysin (Merck) 10,0" Zur Narben- und Keloidbehandlung (SCHAFFER, 
BETTMANN in SCHWALBES Handbuch, LEDER-
MANN). 

15 H ydrargyrurn 20,0" Fiir Lues und chronische Infiltrate: Tuberculosis 
verrucosa. 

Pflasteranwendung. 
Die medikament5sen Pflaster werden auf die kranken Stellen und moglichst 

nur auf sie angelegt. Kleine Pflasterstucke werden zweckmaBig mit einem 
etwas groBeren Fixationspflaster oder einem randstandig mit Mastisol be
strichenen Mullappen gedeckt; Mastisol wirkt aber hier manchmal reizend. 
GroBere Pflasterstucke (seitlich eingeschnitten) werden mit Verband fixiert. 
1m allgemeinen empfiehlt sich Pflaster nur fur nicht nassende Dermatosen; 
wenn bei teilweise nassenden angewendet, soIl es gefenstert werden, dartiber 
Puder, Mull- oder Wattelage und Verband. 

Glatte, unbehaarte Stellen sind fUr Pflaster geeigneter als behaarte. Der 
langbehaarte Kopf ungeeignet, behaarte Korperpartien sind, wenn moglich, 
zu scheren, oder, wenn kein Schaden droht, zu rasieren. Auf sehr trockene, 
derbe Stellen mit dicken, festhaftenden Schuppen kann uber auf Kalikot, 
Kambrik, Trikot gestrichene Pflaster noch Billrothbatist, Guttapercha oder 
von vornherein Guttaplast kommen. Pflastermulle konnen noch uberleimt 
werden (mit Zinkleim). Fallweise sind Kombinationen zweckmaBig: Gutta
plaste auf harte, alte Stellen, an den Streckseiten der Gelenke, Kalikot-, 
Trikotplaste auf die weichen, zarten der Beugeseiten; auch ein Ersatz der 
schwacheren durch starkere, der durchdringlichen durch die undurchdring
lichen (Guttaperche) Pflaster, ist fallweise geboten, andererseits bei Reizung 
Ersatz der Pflasterbehandlung durch milde Salben, 01e, Puder oder Umschlage 
mit ad stringier end en Flussigkeiten. 

Applikationsdauer. Pflaster auf poroser Unterlage (Salicylseifenpflaster, 
Trikotplast) konnen bei gutem Verlaufe der Affektion, wenn sie richtig aufliegen 
und Nassen und Reizung ausbleiben, ein bis mehrere, selbst bis 8 Tage liegen 
bleiben, die Guttaplaste sind zur Verhutung von Nassen und Reizung zu kon
trollieren, gegebenenfalls zu wechseln oder durch weniger reizende Mittel zu 
ersetzen. 

Verbandwechsel. Da die Pflaster am warmen Korper erweichen, so gelingt 
ihre Abnahme meist leicht durch rasches Abziehen, oder wird evtl. Benzin oder 
warmes 01 an behaarten Stellen benutzt; bei festem Anhaften an fruher 
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absondernden Stellen, nunmehr badefahig gewordener Dermatosen konnen die 
Pflasterstucke im warmen Bade abgelOst werden. 

Mangel der Pilaster. Die Mangel der Pflaster sind sehr unbedeutend, ver
glichen mit dem Nutzen, den sie als deck- und Fixationsverbande und besonders 
als medikamentose Pflaster bieten, wo sie das Heilmittel und gleichzeitig den 
Verb and darstellen, den jeder sich selbst anlegen kann, wenn ihm die kranke 
Stelle zuganglich ist. Die Mangel sind bald erledigt: Freigetragene Pflaster, 
das sind solche im Gesicht, an den Handrucken und anderen Teilen, schmutzen 
am Rande und den angrenzenden Hautstellen; Benzin- und Atherreinigung ent
fern en die Unreinlichkeiten. Auf Korper und Extremitaten angelegt, konnen 
sie mit der Wasche verkleben, was bei Bewegungen Lockerung und Verschiebung 
der Pflaster Bowie Schmerz dem Patienten und bei Infektionsherden Dber
tragungsmoglichkeit auf die benachbarten Hautstellen verursachen kann. 
Pflaster am Korper sollen deshalb mit Verband fixiert werden. Daruber konnen 
Trikotschlauche, evt1. ganze, bzw. segmentierte Trikotkombinationen angezogen 
werden. Weiters macerieren Pflaster manchmal die von ihnen gedeckte Haut, 
vorwiegend dann, wenn sie direkt und unperforiert auf nicht ganz trockenen 
Krankheitsherden angelegt worden sind. Trockenlegung nassender Stellen 
durch Gazebauschchen, Perforierung der Pflaster konnen ihre weitere Appli
kation in dieser Hinsicht unschadlich machen. Auf behaarten Stellen aufgelegt, 
verkleben sie mit den Haaren und tragen zur Sekretverhaltung bei; durch 
das wachsende Haar werden sie von der kranken Flache abgehoben. 0fteres 
Scheren, wenn moglich Rasieren ist angezeigt, evt1. Ersatz des Pflasters durch 
Salben- oder nassen Verband. Ein Dbelstand, der die Pflasteranlegung im ge
gebenen FaIle stoppen kann, ist Dberempfindlichkeit. Diese kann sich auf die 
Pflaster beschranken, unter denen sie entstanden ist, und braucht nicht die 
Verwendung anderer Pflaster zu verbieten. Dies kann bei Dammarharz ent
haltenden Pflastern der Fall sein, sie kann aber auch gegen andere Harzpflaster 
vorhanden sein (SIEMENS). Desensibilisierung scheint nicht immer notwendig 
zu sein, da die Dberempfindlichkeit auch nach einer gewissen Zeit spontan, 
ohne jede Behandlung, verschwinden kann (BRUNO BLOOH, zit. SIEMENS). Die 
Empfindlichkeit gegen Dammarharzpflaster ist nur bei einem verhaltnismaBig 
kleinen Prozentsatz hautgesunder Menschen vorhanden, bei hautkranken sollen 
sie nicht angewendet werden. Bei Harzuberempfindlichkeit empfehlen sich 
die harzfreien Guttaplaste (P. UNNA jr.). Die Pflasteruberempfindlichkeit 
gegen Leukoplast, die ubrigens nicht zu haufig auffallt, kann gegebenenfalls 
einen Teil sonstiger Haut- und allgemeiner Dberempfindlichkeit darstellen 
(eigener Fall aus der jungsten Zeit mit prompter Leukoplastiiberempfind
lichkeit [Mittel zwischen Ekzem und scharfrandiger hoher Quaddel], weiters 
mit ortlicher Jodtinkturuberempfindlichkeit gleicher Art und einer spontanen, 
nicht auf Druck oder Massage reagierenden, zeitweilig sehr heftigen Prostata
neurose, welche den Patienten [Bureaubeamten] arbeitsunfahig macht. Auch 
leichtes Aufflackerungssymptom alter Herde bei J od- oder Leukoplast. 
a pplika tion) . 

Bleipllasterverbindungen. Verbindungen des Bleipflasters, Emp1. lith. simp1. 
mit Sal ben, Firnissen, Pudern vermogen diesen Vehikeln mehr Zahigkeit, Ad
stringens und Entzundungswidrigkeit zu verleihen. Die wichtigste Kombination 
ist das schon erwahnte alte; noch immer verwendete, durch, UNNA, BOECK 
modernisierte Ungt. Hebrae (Emp1.litharg. simplic., mit 01. olivo oder Vaselin 1111 
oder mit Adeps lanae 70, Vase1. 301111, das frisch bereitet ohne Lavendel, selbst 
bei maBig nassenden Dermatosen (hyperidrotischen Ekzemen) gut wirken kann; 
eine fertige Fabrikform war der wohl jetzt obsolete Hebrasalbenmull UNNAS 
(Bleipf1. 30, Vase1. 60 auf 1/5 qm [LEISTIKOW]), das Ungt. Hebrae gestattet 
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ubrigens, zahlreichste Stoffe (Salicyl, Ichthyol [selbst Schwefel], Teer usw.) 
einzubauen" , 

Ein Bleipflasterfirnis (Empl. Plumbi. 15, Aeth. 20, Spir. 40, Collodii 
elast. 60) leistet Dienste als Adstringens bei Rosacea, Pernionen (LEISTIKOW). 

Dialon (ENGELHARD) mit 3% Empl. lith. wird als Mittel gegen Intertrigo, 
Hyperidrose, als Kinderstreupulver verwendet (sollte abel' ein Geruchskorrigens 
haben). 

Seifen. 

An die Glyceride del' Fettsauren (Fette), die Bleisalze derselben (Pflaster) 
reihen sich krystallwasserhaltige, normale Salze del' Fettsauren (CHEVREUIL, 
KIONKA), die gleich den Fetten vorziiglich an del' Haut haften, gleich den guten 
Pflastern die Hornschichte mehr mindel' macerieren und auch gleich ihnen 
bemerkenswerte therapeutische Wirkungen entfalten. Sie werden aus den 
hoheren Fettsauren unter Kochen mit Laugen (Ka, Na) dargestellt: weiche 
Kali-, harte Natronseijen. Bei letzteren ist die Harte mit del' Hohe del' Fett
saure groBer, also Stearinseife harter als Palmitinseife, letztere harter als 
Oleinsaureseifen (HAGER). 

Seifenformen. Nebst harten (Stiick- bzw. pulverisierten) und weichen (Schmier-) 
Seifen gibt es fliissige: Spiritus-, Glycerinseifen (HEBRA sen., HEBRA jun., M-tLLER 
und GAUBE, BUZZI und KAYSER) und halbfLUssige, breiige: Sapalkole (BLASCHKO, 
GERSON, TH. MAYER, PIORKOWSKI, J. K. MAYR). Die Darstellung del' Seifen
masse belaBt dem Produkt einen verschiedenen Alkalescenzgrad, den weichen 
Kaliseifen einen weit hoheren als den harten Natronseifen. Letztere konnen 
sogar mit 5% Kochsalz ausgesalzen, bei richtiger Menge des Ausgangsmaterials, 
sorglicher Aussalzung, wiederholter Zentrifugierung (LIEBREICH, JOSEPH, zit. 
LEISTIKOW) und Dialysierung (E. DIETRICH, zit. HAGER) fast neutral erhalten 
werden. 

Ja, selbst Kaliseifen (Sapo kalin. d. Pharmakop. german.) sind neutral zu 
bekommen. Bei del' Waschung (auch mit einer neutralen Seife) wird abel' durch 
Hydrolyse wieder gebundenes Alkali frei; natiirlich mehr bei den nicht neutrali
sierten Seifen verschiedener Herkunft, und deshalb hat UNNA, um Trockenheit 
und Schuppung del' Haut durch das freie Alkali zu hemmen, Verseifung des 
iiberschiissigen Alkalis durch eine Uberfettung del' Seifenbasis mit 3-4% 
Olivenol erzielen wollen. Del' Alkaligrad bleibt jedoch gleich (C. SIEBERT), 
wohl abel' vermag die Uberfettung durch feinste Fettdispersion um die Seifen
teilchen die Alkaliwirkung milder zu machen, und tatsachlich ist UNNAB, 4% 
unverseiftes Olivenol enthaltende, Grund- und Basisseije zur Grundseife vieleI' 
medikamentoser iiberfetteter Seifen geworden. So del' Salbenseife von MIELCK, 
del' neutralen (auch alkalisierbaren [JOSEPH]) von EICHHOFF; del' fliissigen, alkali
sierbaren, mit Lanolin iiberfetteten von BUZZI-KAYSER; del' milden neutl'alen, 
mit Reismehl, Vaselin, Parfum versetzten Kinderseife von HAGER; del' Marmor
staubseije von SCHLEICH, del' mit Holzfaser versetzten von ROSENTHAL, del' 
Casein-Albumosen-Kinderseife von DELBANCO (von SCHAFFER und C. SIEBERT 
gelobt), del' mit Pflanzenschleim versetzten Herbaseife von OBERMAYER. 

Die fur die Hautthel'apie wichtigsten Dienste del' Seife sind: 
a) Mithilfe bei del' Reinigung del' (gesunden und) kranken Haut, 
b) Eindringen in die Hornschichtzellen, bei geniigender Starke und Dauer 

del' Einwirkung und 
c) Verwendbarkeit als Vehikel fur Hautmedikamente. 
Von diesen Einwirkungen ist wohl die erste, die Reinigung, die wichtigste, 

die zweite, das Eindringen in die Hornschichte, ist durch die graduell und 
zeitlich begl'enzte Anwendung der Kalilauge - alte HEBRA-Behandlung des 
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schwieligen, cmonischen Ekzems - ersetzbar, doch ist die Seife weit schonender 
als Kalilaugenbehandlung und daher auch auf groBeren Flachen anwendbar, 
ohne daB versehentlich Veratzung eintreten konnte ; die dritte Verwendbarkeit -
als Vehikel fiir Hautmedikamente - konkurriert mit anderen Vehikeln, 
namentlich Fetten, Pflastern (evtl. Pudern); ja durch Zusatz von Seife' zu 
den eben genannten Vehikeln kann die Wirkung der einverleibten Medikamente 
erhoht oder gemildert werden, so in der WILKINSON-, in der DBEuwschen 
Salbe, im PICK- und ARNINGSchen Sei/enp/laster, im Sei/enpuder. 

a) FUr die Reinigung der normalen Haut geniigt eine neutrale Seife, die 
auch einer zarten empfindlichen Haut nicht schaden muB. Wie beim Schiitteln 
koIloider Fliissigkeit (FR. HOFMEISTER 1888) bildet sich beim Verriihren der 
feinst dispersen Seifenteilchen ,_ bzw. der hierbei durch Hydrolyse £rei
werdenden sauren, fettsauren Salze (SPIEGLER und GROSZ, REICHENBAOH, zit. 
KIONKA) mit Wasser Schaum, welcher die der Haut anhaftenden Teile ein
hiiIlt und der Abspiilung zuganglich macht. Die gute Schaumbildung und 
Schaumhaltigkeit (KIONKA) besorgt weiters mit der Reinigung auch prophy
laktische Desinfektion, welche letztere nach REICHENBAOH und KIoNKA durch 
die freigewordenen sauren und -alkalischen Bruchstiicke der Seife gefordert 
wird. 

N eutrale Stilcksei/en sind: Der Sapo medicatus (medizinische Seife) der 
deutschen, Sapo oleaceus der schweizeriSchen Pharmazie; der Sapo domesticus, 
der Sapo venetus (Marseillerseife) und die iiberfetteten medizinischen Kernseifen, 
die besonders fUr jene Medikamente zu empfehlen sind, welche durch Alkali 
verandert werden (HAGER). 

b)-Sci/en mit /reiem Alkali bringen den Keratinmantel der Hornschichtzellen 
zur Quellung, dringen ins Lipoid der Zellen und Mikroorganismen, welche auf 
diese Weise unschadlich gemacht werden. Die bei Hyperkeratosen (Hyper
keratosis palmar. et plantar., Tylosis, Lichen corneus, Eczema chron., Ichthyosis 
usw. und verschiedenen Mykosen erzielte keratolytische und mikrobicide Wirkung 
ist niitzlich und erwiinscht. Die stark keratolytische Wirkung der weichen 
Kaliseife gilt weniger fiir den _ deutschen und schweizerischen Sapo kalinus, 
da er nur weJ).ig alkalisch - der erste sogar neutral erhaltlich, daher kaum 
reizend ist -, dagegen fiir die Schmierseife, den Sapo ka,linus venalis viridis 
und niger; auch der Sapo med. austriac. ist, da nicht ausgesalzen, alkaiisch. 

c) Sei/en o,ls Vehikel von Medikamenten. 
Medikamente werden halbfliissigen, eben erstarrenden Seifen (Leimseifen) 

beigemischt. Die guten neutralen, bz:w. iiberfetteten Kernseifen werden dagegen 
fein gespalten und die _ trockenen Spane mit dem Medikament nochmals 
zusammengeElchmolzen (pilierte Seifen). Langes Lagern schadigt ofter die 
medizinischen Seifen, namentli(Jh die minderwertigen Sorten. Zu beachten ist, 
daB fliichtige Zusatze, wie Carbol, Lysol, Jod allmahlich aus den Seifen ver
schwinden, daB zersetzliche Medikamente die Seifen verfarben, daB 16sliche aus
krystallisieren, somit daB auf dreierlei Art die medikamentose Wirkung als solche 
in dies en Stiickseifen leiden kann. Von den nach EICHHOFF (mit Olsaure 2%, 
Lanolin 3%) iiberfetteten medikamentosen Seifen werden von SOHAFFER sem 
gelobt: Die 5-, 10-, 150/oige Ichthyol-, die 2%ige Marmorsei/e, die Schwe/el
sei/en, und zwar Oampher - Perubalsam-; N aphthal- , Pracipitat-, - Resorcin
Schwe/elsei/en und die BERGMANN- und NENNDORFER Schwefelseifen fiir die 
G:;:uppen der Follikelentziindungeri (Acne, Comedo, Furunculosis, Sycosis), 
Rosacea, Seborrhoe und Mykosen; die 20% Bimssteinseije fiir den Lichen pilaris ; 
statt _der Sublimatseife fiir Desinfektion der Haut ist Afridolseife (W . .sTRAUB) 
zu verwenden. Nach HAGER bewahren sich auBer den genannten Seifen noch die 

Handbnch der Rant- n. Gesrhlechtskrankheiten. V. 1. 43 
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folgenden: Die 5-100f0ige Borax-, die 50f0ige Campher-, die 50f0ige Kreosot-, 
die Quecksilber- (Sapo mercurialis-), die 1Oo/oige Naphtholseife, der Sapo sul
furatus, welcher piliert, mit 1O-50f0 Sulfur praecipitatus oder mit 100(0 Calcium 
sulfuratum zusammengeschmolzen wird; weiters die Cocosseife (Leimseife 
und Zusatz von 10% Kalkschwefelleber); HE BRAs Teerseife (der Sapo piceus), 
das fliissige Linimentum cadini saponatum Hebra aus 01. Juniper., Sapo virid. 
aa 25, Spirit. 50), die Teerseife (Sapo picis, eine mit 5-10% Holz- oder Birken
teer vesetzte gute Talgnatronseife). 

Von diesen sind die Schwefel-, Schwefelteer- und Teerseifen (von letzteren 
die 21/ 2 , 5, 10% Pittylennatronseife) fiir trockene, nicht reizbare Dermatosen, 
Acne, Seborrhoe, chronisches Ekzem, Psoriasis, bei aufmerksamer Hantierung 
allgemein gut bewahrt befunden. VEIEL sen. hat empfohlen, eine bei Ekzem 
beabsichtigte Teerbehandlung mit del' Applikation von Teerseifenschaum als 
del' schonendsten Teeranwendung zu beginnen (dann Teersalbe und Teertinktur). 
Del' Zusatz del' stark alkalischen griinen Seife zu medikamentosen Salben 
steigert die Heilwirkung auf Entziindungen. Aber auch M ilderung der eigentlichen 
Entzundungssymptome kommt bei Schmierseifenzusatz VOl'. SO bei WILKINSON· 
und DREuw·Salbe, die bei besserer Wirkung auf die Dermatosen milder auf 
die Haut einwirken als die anderen Komponenten: Schwe£el, Teer, Chrysarobin 
fiir sich allein ohne Schmierseifenzusatz. 

Sapalkol (BLASOHKO), Verbindung von Natronseife mit viel Alkohol, von 
breiiger, salbenartiger Konsistenz, verbindet die Eigenschaften beider Bestand
teile, also Keratolyse und antiseptische Wirksamkeit (PIORKOWSKI) mit der 
auch beiden eigentiimlichen Haftung (Benetzungsfahigkeit). Mit Wasser gut 
schaumend. In Zinntuben handlich. Mit Schwefel, Salicyl, Teer (von letzterem 
namentlich dem farblosen Liqu. carb. deterg. odeI' Anthrasol 10%) bei allen 
fiir Seife und die genannten Sto£fe geeigneten, trockenen, nicht nassenden, 
nicht reizbaren Dermatosen, also Pityriasis, Seborrhoe (namentlich des Kopfes), 
Psoriasis, Eczema, Pruritus (J. K. MAYR). 

Stiickseifen. 
Sie werden an der Oberflache nicht reizbarer, bzw. nicht gereizter Haut

affektionen, mit Hand, Waschlappen verschaumt und abgespiilt. Gute (iiber
fettete) Toiletteseife sind: Nivea-, Lilienmilch-, Lanolin-, Windsor-Pearsoap. 
(Pulverseife in Apparat). 

Die medikament6sen Stiickseifen werden in derselben Weise appliziert und je 
nach Reizbarkeit, Menge, Dicke, Ko- und Adhasion der Schuppenlager, Derb
heit und Reizbarkeit der Haut minuten- oller stundenlang auf derselben ein
geschaumt belassen, leicht gedeckt, odeI' fallweise dicht odeI' undurchdringlich 
(mit Flanell, Kautschuk, Billroth) gedeckt und niedergebunden. 

Schmierseifen. 
Sapo viridis (griine Seife) wird mit Wasser verschaumt, auf die pathologische 

Stelle (Schwiele, Clavus, Hyperkeratosis, alte chronische Ekzemplaque) ein
gestrichen, evtl. mit Flanell, Billroth gedeckt, niedergebunden, je nach lnten
sitat der Horn- und Schuppenauflagerung belassen, dann im warmen, heiBen 
Wasser erweicht. 

Mit einer iiberfetteten 331/ 30f0igen Hg enthaltenden Schmierseife (Sapo 
unguinosus mercur. UNNA) werden (im iiblichen Turnus) die Hautpartien einge
schmiert, dann mit etwas Wasser gut verschaumt .. Von del' stark oxydierenden 
iiberfetteten 2-20 Ofo Pernatrol- (Natriumsuperoxyd-) Seife rat UNNA (ZERNIK, 
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BUNGE), kleine Mengen auf einem nassen Wattebausch bis zum Eintritt einer 
Schmerzempfindung zu applizieren, worauf sofort abgespult wird. 

Eine Schmierseifenapplikation (Einschaumung) wird wiederholt an der 
Hautoberfli1che tuberkulOser Drusen vorgenommen. Grune (Schmierseife) kann 
lOffelweise einem warmen oder heiBen ortlichen (FuB-, Hand-) Bade bei kerato
tischen Dermatosen zugesetzt werden. 

Spiritus saponato-kalinus (HEBRA) kann allein oder mit Medikamenten ver
setzt, mit wenig Wasser verschaumt, mit Hand oder Pinsel eingestrichen 
werden. Man kann ihn auch (rein oder mit Medikamenten) dem ortlichen 
(Kopf-, Hand- oder FuB-) Bad zusetzen. 

Antisepsis in der ·Behandlung von Dermatosen (vgl. S. 608). 
Desinfektion muB die atiologisch sichergestellten Erreger einer Dermatose 

direkt zu beeinflussen und zu beseitigen streben, wenn sie ohne Schadigung der 
Haut zuganglich sind; sie solI auch, wo es notig erscheint, sekundar vorhandene 
Keime (Mischinfektionen) entfernen, die in Schuppen, Krusten, Borken, Ge
schwiirsbelagen evtl. in der Haut selbst zuruckbleiben und Krankheitserschei
nungen, z. B. Entziindung, unterhalten konnen. Endlich erwachst der Des
infektion die prophylaktische Aufgabe, das Wachstum schadigender Keime an 
Hautstellen, wo sie sich erfahrungsgemaB gern entwickeln, einzuschranken 
oder zu verhiiten, wie z. B. an den Intertrigostellen, Achseln, Leisten, Anal
partien, Submammalgegenden fetter Personen, seltener an der Zwischenzehen
und Zwischenfingerhaut magerer Menschen, Blastomycosis interdigitalis (KAUF
MAN, BUSOHKE u. a.), sowie an den Handen und Armen von Personen, welche 
sich beruflich mit infektiosem Material beschaftigen (mit eiternden Affektionen, 
tierischen Abfallen, Leichendienst). Eine Vernichtung der atiologischen Keime 
einer jeweiligen Dermatose (Staphylo-, Streptokokken, Pyocyaneus-, Acne-, 
Tuberkel-, Ducreybacillen, Hyphomyceten, Hefen, Strahlenpilzen u. a. m.) auf 
einen Schlag, ist mit Rucksicht auf funktionelle, und bei ausgedehnter Derma
tose auch fUr den Organismus toxische Schadigungen nicht oder nur an kleinen 
Stellen gestattet. Aber auch eine bedeutend schwachere, fiir die Haut weniger 
schadliche Dosierung leistet, wenn auch fallweise indirekt, bei wiederholter 
Anwendung Dienst im Sinne einer Antisepsis. Eine alkalische Seile kann durch 
Quellung und Lockerung der obersten Hornschichte mit letzterer auch Pilze 
zur Abschwemmung bringen, Losungen von essigsaurer Tonerde oder Tannin, 
welche, wenn konzentriert, fallend, also antiseptisch wirken, schadigen, indem 
sie die HautgefaBe kontrahieren, auch in schwacheren Losungen den Nahr
boden fiir Mikroorganismen, und die Summierung mehrerer Einwirkungs
moglichkeiten, wie das Hinzutreten einer entziindlichen Reizung (Chemotaxis) 
zur Desinfektion bei Anwendung sehr guter Antiseptica, Jod, Sublimat, Phenole, 
ermoglicht antiseptische Wirkung bei Herabsetzung der betreffenden Dosen. 
AIs Bedingung fur antiseptische Leistungsfahigkeit einer Substanz kann ihre 
Fahigkeit, Lipoid zu lOsen oder EiweiB zu fallen, angesehen werden, mittels 
welcher Eigenschaften sie in die Pilzzelle eindringen kann. Hierzu befahigt 
unsere guten Antiseptica (Alkohole, Phenole), Sauren, Alkalien und Schwer
metallsalzlOsungen die Dissoziation ihrer Ionen (der H-, HO- und Metall-Ionen 
bzw. der betreffenden Komplexionen ein freilich recht komplizierter Vorgang). 
In den Geweben des Organismus, also auch in der Haut wird der Grad anti
septischer Einwirkung einer Substanz auf die pathogenen Keime auBerdem 
durch die Bindung de~ Antisepticums auch an den EiweiBgehalt der Gewebs
flussigkeit und der Zellen beeinfluBt bzw. verringert (OVERTON und A. MEYER
GOTTLIEB, S. 618). 

43* 
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Mittel, Anwendung, Ergebnisse. 
Haufig verwendete Hautantiseptica (vgl. VEYRIERES und HUEZZE, S. 17-45, 

MEYER und GOTTLIEB, S. 614--637) sind anorganischer und organischer Art, 
wasser- und lipoidlOsliche, einfache und zusammengesetzte, selbstandige und 
solche, die in Vehikeln, yom Puder bis zum Pflaster, also in den bekannten 
Formen auBerer Therapie, auf die infizierte Haut appliziert werden. - Von 
den anorganischen Substanzen: Jod (auch in natiirlichen und kiinstlichen 
Seebadern), Sckwefel (auch in natiirlichen und kiinstlichen· Schwefelbadern), 
Oklor (unterchlorigsaures Na und Ca), MetallsalzlOsungen (Sublimat, Oxycyanat), 
Silber (Nitrat), Aluminium (Sulfat und Acetat), Kupfer-, Eisen- und Zinksulfat. 
Von den anorganiscken Siiuren: die Salz- und Okr01r/,-, von den organischen: 
die Essig-, Trickloressig-, Benzoe-, Salicyl-, Gerbsiiure. Von den Alkokolen: 
Atkylalkokol, Oarbolsiiure, Resorcin und Pyrogallol (und Derivate, Kresol, Lysol). 
Als Metallverbindungen hoherer Fettsauren: die Seifen; weiters Teere, Icktkyol, 
Terpene, Oamphene. 

Die Wirkung der Antiseptica findet am besten an einer durchfeuchteten, 
oder umgekehrt trockenschuppenden (parakeratotischen) Haut Eingang, weiters 
auf den Grund von spontan oder durch Abtragung der Decke geoffneten Blasen 
oder Pusteln; Haare, welche das Eindringen von antiseptischen Medikamenten 
in die infizierte Haut erschweren (bei Sycosis, Trichophytie) , miissen mit Pin
zette oder Rontgen entfernt werden, infektiose Herde, Abscesse, die ins Binde
resp. Unterhautgewebe reichen, miissen freigelegt oder muB die verdiinnte 
Epidermis durch undurchdringlich gedeckte, antiseptische Umschlage. oder 
Inacerierende Pflaster (Salicylguttaplaste) erweicht, maceriert, durchlassig ge
macht werden. Auch die Wahl der Vehikel und Art ihrer Anwendung, also Be
nutzung der lipoidlosenden Fette mit hoherem Schmelzpunkt (P. UNNA jr.), 
der Alkohole, des Athers, Chloroforms, der wasserloslichen Fettkorper (LIEB
REICH, P. G. UNNA, MONCORPS) als Vehikel ist, abgesehen davon, daB manche 
dieser Vehikel selbst Antiseptica sind, fiir das Eindringen der letzteren von 
Bedeutung. Eine Anzahl genannter Antiseptica finde kurze Besprechung: 

J od. J od kann schon wegen tieferen Eindringens in die Raut, seine bekannte 
Wirksamkeit auf Infektionsherde der Raut (Scrofulo-Tuberkulose, Lues, Aktino
mykose) eine bevorzugte Stelle unter den Hautantisepticis beanspruchen. 
Von den Mykosen diirfte Jod besonders (spezifisch) auf Mikrosporon Audouini 
und die verschiedenen Trichophytosearten, kaum aber besser auf Mikrosporon 
furfur, Epidermophyton und sonstige Pilze, besser als andere Antiseptica 
wirken, und noch weniger spezifisch auf Staphylo- und Streptokokken wirken 
(VEYRIERES und HUERRE, S. 23-26). 

Durch 2,5% Jod in 25%igem Alkohol werden (nach RACHMILEWITSCH) wie durch die 
offizinelle (lO%ige Jodtinktur alle Bakterien in einer Minute abgetiitet; die genannte Jod
oder Alkoholkonzentration allein wirkt entwicklungshemmend, aber nur wenig abtotend 
(RACHMILEWITSCH). Beginnender Furunkel, geborstene Impetigines, mit offizineller 
Jodtinktur taglich 1- oder 2mal betupft sind mittels Spiritusumschlii.gen (rectificatus 
oder dilutus) gedeckt, heilen rascher als ohne Jodtinktur. Bei notwendig erscheinender 
auBerer Jodanwendung (z. B. bei Pityriasis versicolor.Behandlung) zieht VEYRIERES die 
3°Mge Jodvaseline als weniger reizend und ebenso wirksam - freilich deckt er sie imper
meabel - der in Frankreich 15%igen Jodtinktur vor. 

Pregllosung, d. i. freies Jod mit einigen Jodverbindungen, aus denen durch organische 
Sauren Jod frei wird (MEYER und GOTTLIEB, S. 636), reizt nicht und ist, verdiinnt mit 
2% Borsaure, fiir mcera cruris bestens Zu empfehlen (K...utL SCHREINER). 

Jodtinktur, mit 21/ 2-5% Talkpuder gemischt, wirkt angeblich intensiver als Jodtinktur 
(K. SCHERlNGER). . 

J od in organischer Bindung, Dijozol (Tromsdorff), die alkoholhaltige Liisung eines 
jodierten Phenolsulfosauresalzes, starker bactericid als Jod, aber nicht reizend, ist auch 
bei Kindern und Joduberempfindlichen anwendbar (OTTO EILERS). Dijozol8eije aus Dijozol 
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86% und Kernseife 14% bestehend, eine alkoholische Losung von jonogengebundenem 
Jod in dijodierter Phenolsulfosaure, ist fUr Hande- bzw. NagelIalzdesinfektion bestens 
zu empfehlen (BLUMENBERG). 

Die Erwahnung der Jodseife veranlaBt, des chemisch-physikalischen Anteils der Seife 
an der Desinfektion zu gedenken. Griindliche Einseifung der Haut, namentlich mit Kali
seife, der durch 1/4 Stunde dauemde Verbleib des betreffenden Hautteils in 360 C warmem 
Kaliseifenhad jeden 2. Tag (K. SVEHLA sen. und jr.) oder zweimal taglich wiederholt, 
entfemt mit den emulsionierten und macerierten Homschichtteilen atiologische oder akzi
dentelle ~ankbeitskeime von Seborrhoe, seborrhoischem Ekzem, Crusta lactea, Intertrigo, 
Erythrodermie (SVEHLA), aber auch die Schuppen von Pityriasis versicolor, Trichophytia 
superficialis, jene nach Scarlatina, die Borken und Krusten von abgetrockneten Variola
efflorescenzen usw. Die desinfizierende Wirkung der Seifen kann, wie durch Jod, auch 
durch Teer, Schwefel, Afridol erhiiht werden. 

Jod und Ichthyol-, Astaphylol, wirkt gegen Staphylodermien, Furunculose, Pyodermien 
angeblich besser als Sublimat 1: 1000 (SIEGFRIED LISSAU). 

Sulfoderm Heyden. Puder mit ungefahr 1% feinem, elektrisch verteilten kolloiden 
Schwefel ist indiziert bei Sauglingspyodermie, Balanitis, Seborrhoe, Acne, Rosacea, Ekzem, 
bei der Nachbehandlung von Pediculosis, Scabies (BRUNO, SKLAREK); bei Intertrigo, Acne 
(ERNO KiLM.!N). . 

Kali hypermanganicum in 1/4~%oiger recht warmer Losung wirkt in wiederholten 
ortlichen Badem bei septischen Infektionen (Furunkel, Panaritium, HautabsceB); in kon
zentrierter Losung wirkt es bei Staphylodermien, Epidermophytien (Eczema marginatum 
und Dysidrosis (A. A. GRIN). 

Hydrogen. hyperoxyd, Wasserstoffsuperoxyd (Merck), in 2-3°/Jger Losung in dunkler 
Flasche) auf schlecht belegte Geschwiire (fficera crur., Substanzverluste anderer Art) 
aufgetropft, reinigt dieselben in kurzer Zeit; hierauf Abtupfen mit Mulltupfer und Deckung 
mit Schwarzsalbe. Verband: Silbernitratsalbe 10,0, Perubalsam 0,1. 

Pergenol, Hyperal, Ortizon und Perhydrit, pulverformige Mischungen von Peroxyd, 
konnen in Wasser geliist, jederzeit desinfektionsbereite Fliissigkeiten liefem (MEYER-GOTT
LIEB, 7. Auf I., S. 628). 

Die DA.KINsche LOsung (Chlorkalk, Kaliumcarbonat und Borsaure), auch Antiformin 
(Hypochlorid) sind schwachere, entwicklungshemmende Desinfizientien (MEYER-GOTT
LIEB. S. 625 und VIERECK). 

Essigsaure Tonerde, Solut. oder Liq. Aluminii acet. (BUROW). Der mit 2%iger 
Solution durchfeuchtete Gaze- oder Watteumschlag, undurchdringlich gedeckt, 
adstringiert, desinfiziert, aber maceriert nach I Tag; bei nassendem (iropetigi
nosen) Ekzem ist er also nicht undurchdringlich, sondern mit trockener Gaze 
zu decken - dariiber Verband...:..... Nach 12-24 Std. Entfernung der oberen 
Lagen und Auftropfen der Solution auf die unteren Lagen. (Ebenso Alsol.-, 
Alum. acet.-Ather [1-3%].) 

Peracet- [essigsaure-weinsailre Tonerde (2), Natriumperborat (13), das, in 
Wasser geltist, Faulnis- und Zersetzungsprodukte aufsaugt (ERICH EBLERJ. 

Algal, milchweinsaures Aluminium, das haltbarer und starker desinfizierend 
sein solI als essigsaure Tonerde (KrONKA), weiters 

Lavatal, das auBerdem noch Milchsaure, Borsaure, Natron und locker ge
bundenen Sauerstoff enthiilt; beide Substanzen als Ersatz' fUr essigsaure Ton
erde gedacht (H. KIONKA). 

Argent. nitricum, als ortliches Antisepticum, in fester Form, Lapisstift, nur 
bei kleinen oberflachlichen infizierten Stellen verwendbar; der sich alsbald 
bildende Schorf verschlieBt den Weg in die Tiefe. Umschlage mit 2-5% wasse
rigen oder besser alkoholischen Losungen wirken gut auf iropetiginose (und 
nassende) Ekzeme. Ais ortliches Mittel fUr die Impetigo geniigt nach VEYRIERES, 
MAx JESSNER meist die (einmalige) Betupfung mit der lO%igen Nitra.tltisung, bei 
Ekthyma muB mit ihr eine Abreibung bis unter den Epidermisrand (Collerette 
epid~!mique) gemacht werden; 2%ige Pinselungen der Umgebung verhindern 
die Uberimpfung. Auch Staphylo- (Furunkel) und Streptokokkenentwicklung 
kann mit del' schwachen Silbernitratltisung verhiitet werden. Nach Jodbehand
lung einer Hefedermatose solI Lapisltisung zeitweilig als Schutz gegen Rezidive 
beniitzt werden (VEYRIERES). 
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Cuprum suljuricum in Krystallform, zugespitzt, wird zur griindlichen Atzung 
von infizierten Substanzverlusten verwendet; in 1/2% und 1% Losung behufs 
Reinigung auf belegte Geschwiire, tagl. I-2mal gewechselt, evtl. lange appliziert; 
in beiden Formen kommt neben Desinfektion chemotaktische Reizung des 
Geschwursgrundes in Betracht, bei den schwacheren UmschlagslOsungen wirkt 
vorwiegend diese Reizung. Bezuglich Desinfektionskraft solI 

Cup rum chloratum dem Cuprum sulfuricum vorzuziehen sein (Hn,DEGART 
MITTELBACH). 

Kupjerdermasan wird zur Behandlung schwieriger, infizierter Wunden 
(nach Verbrennungen, septischen Operationen) bei tuberkulo-ulcerosen, luposen 
Substanzverlusten verwendet. Zuerst wird behufs Reinigung das Kupferderma
san mit Tiefenwirkung, bei reiner Granulation Kupferdermasan Init Oberflachen
wirkung angewendet (E. HERRMANN), doch kann durch eine Mischung 
beider, wobei die recht schmerzhafte Salbe mit Tiefenwirkung erst allmahlich 
zugesetzt wird, der Heileffekt ohne merklichen SChmerz in etwas langerer Zeit 
erzielt werden. 

Sublimatlosungen 1/2 und 1%0' Hgoxycyanatlo8ungen 1/2_1/5%0, werden zur 
Desinfektion von pyoderInischen Mfektionen in ortlichen, Hand-, FuB-, Glied
badern verwendet, auch zu Umschlagen, welche wegen Resorptionsgefahr 
nicht undurchdringlich gedeckt und auch nicht lange liegen bleiben durfen. 
Zusatz von etwa 20-30 % Alkohol zur wasserigen Sublimatlosung (K;EESER), 
sowie jener von Na-Bisulfat (bei saurer Reaktion [JOACIDMOGLU]), verstarkten 
die antiseptische Wirkung des Sublimats. Zusatz von Kochsalz dagegen schwacht 
die Desinfektionskraft ab (PAUL und KRONIG et E. KRAHE). In EiweiB
lOsungen sinkt letztere ebenfalls (JOACIDMOGLU). 

AlkohoZ. Der 25%ige Alkohol laBt selbst noch in einer Stunde Bakterien 
lebensfahig, der 70%ige ist aber als Desinficiens vollkommen ausreichend, 
denn er totet das Bakterienmaterial, selbst jenes, das an Wunden und Ver
banden angetrocknet ist; als 96%iger bzw. absoluter totet er nach einer Minute 
aber nur jeuchtes Material (alles zitiert RACHMILEWITSCH). In Konzentrationen 
von 50-96% dient er auBerdem als vielverwendetes Vehikelfiir eine Reihe 
anderer Medikamente, aber auch der wirksamsten Antiseptica in der Dermato
therapie, wie in der Tinctura Benzoes, T. Jodi, T. Rusci, weiters im Campher-, 
Carbol-, Ichthyol-, Resorcin-, Salicyl-, Sublimatspiritus. Den Campherspiritus 
(l'alcool camphre = 10 Campher zu 90 [90%igem Alkohol] empfiehlt BROCQ 
zur Handedesinfektion, auf frische Wunden, aber auch auf Gangran, fUr Pyo
dermie mit pruriginosen Hautaffektionen, fur Nagelreinigung, prophylaktisch 
gegen Furunkel und Folliculitis, in Verbindung mit Ather bei Acne, bei Ex
stirpation und Nachbehandlung bei Molluscum contagiosum; also fiir eine viel
fache prophylaktische und therapeutische Wirksamkeit, in welcher die anti
septische nicht an letzter Stelle steht. Der Verband mit reinem Alkohol kann 
bei Erysipel und der Lymphangoitis nutzen, wiederholter Anstrich vielleicht 
das Auftreten eines rezidivierenden Herpes genitalis verhuten; unter undurch
dringlich gedecktem Alkoholverband verlauft der Fingerwurm (Tourniole) fast 
immer abortiv (VEYRIERES, S.43). Umschlagen mit starkem Rotwein schreibt 
VEYRIERES raschen Erfolg bei chronischen stets infizierten Ekzemen zu; man 
setzt die Umschllige aus, sobald die Oberflache trocken geworden! 

Albertan ist Aluminium und Carbolspiritus, hemmt maBig das Bakterien
wachstum und ist ungiftig (C. BACHEM). 

Teerderivate: Benzol und seine Verbindungen: 
CarboZsaure, Benzylalkohol; mit festgedrehtem Wattestift auf einem kleinen 

Infektionsherd (geborstener Impetigopustel, Ulcus molle -NEISSER -) reibend 
anzudriicken, evtl. tagl. 2mal, durch mehrere Tage. 
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Resorcin (Metadioxybenzol) ; als Resorcinspiritus zum Betupfen infizierter Sub
stanzverluste; als 2°/oig wasseriger Umschlag, 2°/oige Salbendecke auf impeti
ginose Stellen, Sycosisflachen (hochkonzentriert zur Atzung, Schalsalbe UNNA). 

Pyrogallol (I, 2, 3 Trioxybenzol); stark reduzierend, methamoglobinbildend, 
daher nur fUr kleine Stellen gestattet; friiher ein ofter gebrauchtes elektives 
Lupusmittel (BUSCHKE). 

Benzoesaure. Zusatz zu Salbengrundlagen als Schutz gegen bakterielle Zer
setzung = Tinktur Zusatz zu Salben, atherisch-antiseptischer Losungen (ARNING: 
Anthrarobinlack) . 

Salicylsaure (O-Oxybenzoesaure); iiber 2%ig: keratolytisch und desinfi
zierend, in Spiritus, Salben, Pasten, Pflaster-, Guttaplasten, mehr als 2°/oig 
bei Kindern auf groBeren verletzten, infizierten Rautflachen nicht oder nur 
mit Vorsicht anzuwenden, da toxisch (Carbolsaure!) wirkend. 

Teere; sowohl die sauer reagierenden durch Destillation verschiedener Rolz
gattungen (Pix liquida, 01. fagi, cadini usw.), als die alkalischen aus jener Kohle 
(Liqu. carbon. deterg., Anthrasol, 01. lithantracis) gewonnenen (VEYruERES); 
es sind namentlich Ryphomyceten, auf welche sie giinstig einwirken, doch er
weisen sie sich auch in einigen vielleicht durch Infektion entstandenen Raut
affektionen niitzlich, deren Erreger wir noch nicht kennen. 

Acridine; aus bis bei 3400 destillierenden Teerprodukten (Anthracenen 
OPPENHEIMER) gewonnen: Trypa-, Acri-, Proflavin; Chinoline: Rivano1. Ein
prozentige Umschlage von Trypa- oder Proflavin sollen bei Sycosis, Folliculitis, 
Impetigo, Ekthyma, IDc. cruris gut wirken (KISSMEYER); Umschlage oder 
Tamponade mit Acri- und Proflavin wirken auBerdem auf Furunkel, Phleg
monen, Panaritien (BENNET, BLACKLUCK und BROWNING). Tiere mit Impf
wunden, infiziert mit virulenten Bacillen und Kokken wurden durch Irrigation 
mit Trypaflavin (Sublimat, Argent. nitricum) in einem groBen Prozentsatz 
gerettet (J. NEUFELD und A. REINHARDT). O. EBEL behandelt erfolgreich: 
Impetigo, impetiginose Ekzeme, IDcus cruris und andere Geschwiire mit 
Flavicid, WEISE desinfizierte mit Strepto-, Staphylokokken oder Tetanus
bacillen infizierte Wunden in 8 Stunden mit Rivanol, in 24 Std. mit Trypa
flavin. 

Rivanol leistet in wasseriger 1%0-1 o/oiger Losung, in l°/oiger Trocken
pinselung = Salbe oder = Paste bei ausgedehnter Impetigo contagiosa, bei 
mit Streptokokken infizierten Ekzemen prompte Dienste (R. BIBERSETIN). 
Es bildet, mit Salicyl, Teer, Liqu. carbon. deterg. kombiniert, "ein sehr wert
voIles Oberflachendesinficiens". Die Rautverfarbung - eine nicht angenehme 
Beigabe der Accidinstoffe - kann mit hautfarbenem Puder gedeckt werden 
(BIBERSTEIN). 

Ein. und Umspritzung von 10-20 ccm Rivanol (I : 500) bei Furunkeln 
und Carbunkeln, evt1. 2-3mal wiederholt, mit und ohne Analgetica, bewirkt 
(nach RUBSAM und IiILLEJAHN) einige Spannung, aber rasche Einschmelzung 
und AbstoBung des Pfropfes in 2-3 Tagen. 12 von 13 Fallen wurden auf diese 
Weise geheilt. 

SETTLER dagegen verwirft das Verfahren fiir die genannten Leiden und 
auch fUr Mastitis, Ridrosadenitis, Lymphome, als erfolglos und speziell bei 
Furunkel und Carbunkel sehr schmerzhaft und temperaturerhohend. 

TINKER und SUTTON sprechen die Rautdesinfektion mit Anilinfarben 
sowohl fUr die Oberflache als Tiefe cler Raut als die beste an, so die 5% neutrale 
Acriflavinlosung in 50°/oigem Alkohol und 10°/oigem Aceton. VEYRI:ElRES findet 
von den Pyoktaninen (Methylviolett, Methylenblau und Krystallviolett) nur die 
gute Einwirkung eines 3-4mal taglichen Anstrichs mit Krystallviolett beim 
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Pemphigus epidemic us der Neugeborenen als erwiihnenswert. (In Brillant
griin 25, Krystallviolett 25, Alkohol 90% 150. S. auch M. JESSNER: Pyo
dermiebehandlung, 1. c.) 

(Mit Rivanol- und Vuzintietenintiltration haben MORGENROTH und seine 
Mitarbeiter SCHNITZER, ROSENBERG, BRUNNER, GENZENBACH, RITTER [H. BIE
LING, zitiert daselbst] experimentell erzeugte und selbst vollentwickelte Phleg
monen bei Mausen sterilisiert und geheilt; mit Vuzin [I : 1000, I : 2000] 4 bis 
6 Std. nach der Infektion; mit Rivanol [I : 2000] bei dreimaliger an 3 aufein
anderfolgenden Tagen gemachten Injektion; die vollentwickelte Phlegmone wurde 
18 Std. nach Injektion durch dreimalige Injektion von Rivanol [I : 4000] fast 
immer geheilt, auch mit schwacherer Sattigung, I : 5000~1O 000. Beim Men
schen ist diese Tiefeninfiltration wegen der hohen Giftigkeit auch gegeniiber 
den Gewebs- bzw. den tierischen Zellen nicht anwendbar.) 

Terpene und Camphene konnen zu den ortlichen Hautantisepticis gezahlt 
werden, erstere zu den Mitteln aspezifischer Reiztherapie (OLOBINTUS, KLING-
MULLER). .. . 

Yatren zeigte sich bei Injektion in die Basis von Bubonen (nach Ulcus molle, 
Scabies, Furunkel), in die entleerten Eiterhohlen, SchweiBdriisenabscesse, 
umschriebenen Phlegmonen und Bartolinitiden als schmerzhaftes, aber wirk
sames Tiefenantisepticum (P. SCHNEIDER). 

An diese Aufzahlung antiseptischer Substanzen seien beziiglich ihrer An
wendung einige Bemerkungen angeschlossen. Handelt es sich um an der glatten 
Hornschicht bzw. in den angrenzenden Epidermisschichten lokalisierte patho
gene Pilze (der Mycosis versicolor, Epidermophytie [SABOURAND], Eczema 
marginatum HE:BRAE, der oberflachlichen Trichophytie, der Mikrosporie (der 
Pityriasis rosea], des Erythrasma, der Erosio blasto- und saccharomycetica) 
und sind diese Epithellagen in leichterer oder schwererer Weise ladiert, bzw. 
nicht unversehrt, so gelangt fast jede richtig gemachte desinfektorische Appli
kation: der Schaum alkalischer Seife, der alkohol-atherische Anstrich mittels 
Borstenpinsels, eine sorgsame, evt1. impermeabel gedeckte Salbe, ein macerie
rendes Pflaster (Guttaplast) - jedes Vehikel mit einem Antisepticum:· 01. 
Rusci, Thigenol, Chrysarobin, Salicylsaure, Resorcin, Epicarin, Perubalsam, 
Sublimat u. a.) versehen, in einen direkten Kontakt mit ansehnlichen Mengen 
der Pilzelemente. Die Applikation erfolgt durch Tage, wenn notig - mit Inter
vallen - auch durch einige Wochen bis zur endgiiltigen Beseitigung der Pilze. 
An der Vernichtung oder Abschwachung der Keime ist aber nicht nur Antisepsis, 
sondern auch die Hautentziindung beteiligt, welche bei Anwendung der Anti
septica auf tritt, die aIle mehr oder weniger die Raut reizen und die AbstoBung 
der infizierten Schichten fordern. Und trotzdem bedarf es selbst bei so ober
flachlichen Erkrankungen, wie bei der Pityriasis versicolor, die sich aber .auch 
auf die Hornschichte der Hauteinstiilpungen schlagt und von da rezidivieren 
kann, wie weiters beim Erythrasma der Inguinalgegeliden, oft einer· wieder
holten bzw. langerdauernden Behandlung mit Seifen (Teer-, Naphtholseifen), 
Jodtinktur, Salicyl-Resorcinspiritus, Cignolin (Aceton) (GALEWSKI). Auch bei 
oberflachlich oder mitteltief die Haut und die Haare (innen oder auBen) befallen
den, evt1. die Nagelsubstanz durchsetzenden oder die Kinderkopfe epidemisch 
infizierenden Trichophytien (bzw. Mikrosporien) versagt manchmal eine Reihe 
der oben genannten Antiseptica (siehe die Aufzahlung solcher in SCHAFFER, 
ZIELER, SIEBERT, S. 146). Sie muB durch andere Methoden (Vaccinen, Rontgen) 
unterstiitzt, beschleunigt (oder ersetzt) werden. Speziell die tiefe Trichophytie 
(Kerion) bedarf nicht selten einer Kombination antiseptischer, physikalischer, 
biologischer Methoden: Epilation mit Pinzette oder (besser) Rontgen oder 
mit Thallium aceticum (BUSCHKE) AbsceBincisionen heiBe Tonerdeumschlage, 
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Pinselungen mit Teer-, Salicyl-, Resorcin- usw. -spiritus- antiseptische Seifen, 
Salben. (Knoten im Unterhautgewebe die manchmal hierauf und nach lange 
dauernder mittelschweren Gesichtstrichophytien zuriickbleiben reagieren zu
weilen giinstig auf BIERSChe Saugung (und Hohensonne d. i. ortliche Zirku
lationsanregung) • 

Antiseptische Beeinflussung der sogenannten Pyodermien (Impetigo con
tagiosa oder Staphylo-und Streptodermia superficialis (JADASSOHN), die Sta
phylodermie bullosa (JADASSOHN), der Ekthyma, des Furunkels verlangt 
das Freilegen der infizierten Stellen (M. JESSNER), das Kappen der Blaschen
(und Pusteldecken, Entfernung der Kruste bei Ekthyma und Applikation 
antiseptischer Praparate (in 'Losung Salben usw.) auf die infizierten, nunmehr 
entbloBten SteIlen, prophylaktische Jodtinkturpinselung und Hohensonnen
bestrahlung der Umgebung und, wenn notig, Alkohol- (SALZWEDEL) oder Salben
verband. Durch rechtzeitige Heilung einer Pustel kann einer Pyodermie vor
gebeugt werden. Eine im Gesicht verbreitete Impetigo bedarf auBerdem eines 
antiseptischen (Masken, Salicyl-Salben) Verbandes, der die einzelnen gesondert an
gestrichenen Herde in continuo deckt. Tagliche Reinigung mit 70%igem Alkohol. 
Pyodermie an Extremitaten oder Stamm wird, wenn Einzelbehandlung der 
Efflorescenzen bei ihrer Menge nicht durchfiihrbar ist, im ortlichen oder all
gemeinen antiseptischen Bade (iibermangansaures Kali, Sublimat) besorgt 
- Offnung der Pusteln und Hautabscesse im Bade; Trocknung ohne Reibung 
mit Alkoholnachhilfe; Tamponierung der kleinen Abscesse mit antiseptischer 
Gaze; AbschlieBung mit Mastisol; prophylaktische Bestaubung der noch ver
schonten Haut mit 1O%igem Schwefelpuder. Die bei groBer Ausdehnung der 
Hautlasionen notwendige quantitative Herabsetzung der antiseptischen Zusatze 
fiir die Bader zeigt, daB der meist giinstige Erfolg der Bader nicht allein ihrer 
Antisepsis zuzuschreiben ist. .AhIiliches ergibt sich aus der Moglichkeit, Furunkel 
(und Furunculose) mit und ohne betrachtliche Inanspruchnahme von (chemi
scher) Antisepsis zur Reilung bringen zu konnen, wenn nur dafiir gesorgt wird, 
daB die Entleerung des Furunkelinhalts moglichst reichIich und leicht erfolgt 
(aber ohne Druck und Saugung), und hierbei eine Infektion der (naheren oder 
entfernteren) Umgebung verhiitet wird. Natiirlich werden wir schon aus dem 
letztgenannten Grunde aIle MaBnahmen, welche die Erweichung und Entleerung 
des Furunkels fordern - d. i. die ortliche feuchte Warme oder Ritze, die Lage
rung und Ruhe des betreffenden Korperteils, sowie die Steigerung der Anti
korper durch Vaccine (besonders bei noch gutem AIlgemeinzustand) mit der 
uns heute gelaufigen Antisepsis kombinieren. Der Furunkelkopf kann mit 
Acid. carbol ligiert (NEISSER), reinem Ichthyol (M. JESSNER), Ichthoxyl (SAM
BERGER) betupft, der zentrale Pfropf bald mit Hakenpinzette entfernt, mit 
einem Metallstreifchen vorsichtigst drainiert und unter (J od-) Salicylguttaplast, 
Karbol-Salicylseifenpflaster, Karbolquecksilberguttaplast erweicht werden. Fiir 
die Umgebung des Furunkels ist prophylaktische Ultraviolettbestrahlung am 
Platze, .die die Oberflache nach ihrer Starke, evtl. 1/10 mm tief antiseptisch 
beeinflussen kann; was je nach der Starke des Quecksilberlichts schon Einiges 
bedeuten kann. 

Ekthyma wird ortlich mit LapislOsung, Jodtinktur (SOHAFFER, ZIELER, 
SIEBERT, S. 158); 

Ulcus chronicum im Stadium schIechten Belags wird mit warmen. Kali 
hypermangan.-Badern, mit Berieselung von H 20 2 (3% Merck) mit Silbersalbe 
enthaltend Perubalsam (0,1 bis 1,0 zu 10) behandelt und gereinigt. 

Tuberkulose in milden Formen, wie Scrophuloderma reagiert auf J odofotm, 
Jodsalben, Jodwasserumschlage, Silberperusalben; dem bacillenreichen Ulcus 
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tuberculosum ist auf diese Weise nicht beizukommen, der Lupus in fast allen 
Formen ist der chirurgischen, der Atzbehandlung und der Strahlentherapie 
zu unterwerfen, bzw. einer Kombination dieser und einer resorbierenden Innen· 
behandlung (ROST). 

Der Anthrax kann neben der wichtigen Serumbehandlung mittels Milzbrand. 
serum "Hochst" (siehe Vaccine) oder einer chirurgischen (zit. LEDERMANN, 
S.141, daselbst Literatur), auBerlich mit Ungt. cinerum. (v. BRAMANN, daselbst), 
Resorcin 2-3% und einem von 30% steigenden Alkohol (SClIAFFER, ZIELER, 
SIEBERT, s. 233) giinsbig beeinfluBt werden. 

Neben den atiologischen Dermatosenerregern findensich Mikroorganismen 
in der Ha.ut und ihren Einstiilpungen, deren Tatigkeit sich jener der eigentlich 
atiologischen addieren kann. Auch bei Hautzustanden, deren Wesen wahr· 
scheinlich oder ~icher nicht in einer Infektion liegt, sondern in Stoffwechsel., 
endokrinen oder Nerven.Anomalien, sind die ubiquitaren Bakterien (Staphylo., 
Streptokokken, Hefen, Faulnisbakterien) an der Haut vorhanden. 

Das Auftreten von Eiterungen an der Haut in Gestalt von impetiginosen 
Ekzemen, von Hautabscessen, jenes von erysipeloiden Rotungen ist hiermit 
verbunden. AntiseptiscJ1e MaBnahmen sind also in solchen Mischfallen gerecht· 
fertigt, die Behandlung der Grunddermatose und Beriicksichtigung ihrer Atio. 
logie da.rf aber hierbei nicht leiden. Vielleicht konnte Rivanol, das besonders 
gegen grampositive KOkken (also auch gegen die an der Haut und in ver· 
schiedenen Dermatosen vorkommenden Staphylo. und Streptokokken wirkt 
(MORGENROTH u. a.) als Antisepticum in kleinen Konzentrationen prophy. 
laktisch benutzt werden. 

Was endlich die Prophylaxe gegen die Infektion der Beugefalten und jene 
der Extremitatenhaut durch zersetzliche Abfallstoffe betrifft, so solI neben der 
Antisepsis an die Erhaltung der natiirlichen Hautfestigkeit nicht vergessen 
werden (UNNA), die als wichtigster Schutz gegen chemische und infektiOse 
ScMdigungen durch allzuviel antiseptische Behandlung auch Waschung leidet. 
Und was bei. der Hauttherapie, in der auf Grund von guten Erkenntnissen, 
aber . auch iibergroBer Infektionsfurcht zuviel Antisepsis getrieben wird, nicht 
zu iibersehen ist: Bei verschiedenen Menschen ist idiosynkrasische oder erworbene 
oft schwere DberempfindIichkeit gegen einzelne (individuell) verschiedene 
Antiseptica (Jodoform, Sublimat, Lysol u. a., s. JADASSOHN, Toxikodermie) 
vorhanden, welche somit auch bei einer infektiOsen Dermatose vermieden bzw. 
durch ander!'l ersetzt werden mussen. 

Anhang. 

Han.tchirn.rgisches. 
Anasthesierung. 

Anasthesierung. Aus Riicksicht auf den Schmerz und urn ruhiger, evtl. 
minutiOses Arbeiten zu ermoglichen, empfiehlt sich ofter A. ortliche Aniisthe· 
sierung, selten B. Narkose (0. HILDEBRAND). 

A. 1. Durch Kalteapplikation (Vereisung) mittels Ather, Chlorathyl., Met· 
athyl· (J. SCHNEIDER) und Kohlensaurespray. Bei Bespriihung des Gesichtes 
ist Abdeckung der Ostien und auBeren Sinnesorgane mit Watte, Leukoplast not· 
wendig. Ather (Flasche mit Geblase) ist nur fiirkleine Stellen geeignet. Fiir 
Stichanasthesierung (Kaniileneinstich vor Blutentnahme, . N eosalvarsan-Bismut· 
injektion) bei 'Oberempfindlichen geniigt mehrmalige Betupfung mit ather· 
befeuchtetem Bauschchen. Schneller als Atherspray aber "oberflachlicher" 
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anasthesiert das sehr entzundliche Athylchlorid (Kelen) in den HENNING-, 
RAUPENSTRAUCH-, HEISLERschen Ampullen. 

Luftuberblasen (mit Geblase, Fon) beschleunigen die Schneebildung und 
Anasthesie. Cocain oder Eucain (2-4% als Base) dem Ather zugesetzt "ver· 
tiefen" die Wirkung auf die Nervenendigungen. Nach dem Hautschnitt uber 
einen tieferen AbsceB evtl. nochmaliges Bespriihen der empfindlichen Ab
sceBkapsel mit dem (Cocain) Ather evtl. mit gleichzeitiger Bepinselung mit 
CocainlOsung (0. HILDEBRAND). Auch mit Kohlensaure aus kleinen Bomben 
(Kalteeinwirkung) kann Anasthesie bewirkt werden~ - Ather- und die ubrigen 
Sprays, gleichzeitig desinfizierend und von Reizhyperamie gefolgt, eignen sich 
vor Atzung und Ausloffelung von infektiOsen Geschwiiren und Papillomen, 
nicht aber, da von Rotung und Schwellung gefolgt, fiir die nachfolgende Naht 
nach Exstirpation Jdeiner Hautgeschwiilste; auch nicht oder nur mit groBter 
Vorsicht, da explosibel, fUr knappe nachfolgende oder gleichzeitige Feuer· 
atzung (mit Thermokauter usw.). 

A. 2. Ortliche Anasthesierung mit Alkaloiden (und ihren synthetischen Er
satzmitteln): Autpinselung auf erodierter Haut (Schleimhaut) einer Cocain
lOsung bis zu eintretender Gefiihlabstumpfung; intra-subcutane Injektion von 
Novocain (2%), Adrenalin (0,005 bis I ccm Phenol (Hoohst) [dasselbe ist 
wirksam, selbst bei relativ groBer Injektion ungefahrlich und deshalb dem 
Tuto-, Tropa-, Eucain, Anasthesin (-Subcutin) vorzuziehen; Alypin macht 
GefiiBdilatation, Stovain gelegentlich Gangran. - O. HILDEBRAND u. a.]. 
Novocain-Adrenalin ist in der Nahe der Ostien, bei langerdauernden Ein
griffen und bei HeiBkaustik anwendbar. 

3. Jene mit iontophoretischer Anasthesierung mittels Cocain (Wmz) , Car
baine (ZIMMER, NrcOLLEAU et ARVANITAKIS) (Techn. usw. s. unter Ionto
phorese dieses Handbuch, Bd. V, 2, Beitrag WICHMANN, S. 886). 

4. Die durch Druck aut die Peripherie. Eine emporgehobene Hautfalte 
wird durch maBigen Druck an der Basis anamisiert und hierdurch der Eingriff 
(6ffnung kleiner Abscesse, Acneherde, Warzenentfernung weniger empfindlich 
[URBACH]). . 

B. Narkose. (Ather-Kelen-) und Lachgasnarkose (HILDEBRAND) ist fiir FaIle 
zu reservieren, wo Kalteanasthesie zu kurz dauert, oder die Injektion anasthe
sierender Losungen im Entzundungsgebiet (Karbunkel usw.) wegen moglicher 
Keimverschleppung kontraindiziert ist. . 

Instrumente fur Hautchirurgie und einige Bemerkungen 
bezuglich ihrer Anwendung. 

1. Skalpelle (kleineren Formates) zur Incision von BIasen, Pusteln, Haut
abscessen, Furunkeln, der Hautdecke uber Driisenabscessen (Bubo, Bubonulus, 
uber kolliquativen Drusen der Skrofulo-Tuberkulose behufs chirurgischen Evi
dements), soweit nicht Strahlen, Rontgen vorgezogen werden; weiter zur Ex
stirpation kleiner Hauttumoren, keilformiger Stucke bei Elephantiasis (Ho
WARD Fox). 

2. Doppelschneidige Lanzettmesser, mit nahe an die Spitze geruckter Bauchung; 
gesondert im Heft oder mehrere parallel zueinander stehende Klingen mit durch 
Scharniere veranderlicher Entfernung voneinander. BESNIER und F. J. PICKS 
Lupotome, WOLFF und VEIELS Scarificatoren zur Scarification von Lupus 
und Teleangiektasien (Rosacea). Die Lupusscarification (VEIEL u. V. DUBINI, 
BALMANo-SQumE, VIDAL, BESNIER, PrCK) ist gegenwartig verlassen - CLEMENT 
SIMON lobt sie sehr beim periorifiziellen Lupus -, da kurativ und kos-
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metisch durch die Strahlentherapie iiberholt. Ubrigens ist die Scarification 
frischerer Lupusherde wegen moglicher (septischer und) spezifischer Infektion 
von den scarificierten GefaBen nicht ausgeschlossen. Von Rosacea kommen 
ffir Scarification nur leichtere, auf Schalung und innere Therapie nicht 
reagierende Formen in Frage. Hohe Grade (Rhinophyme) indizieren De
kortikation. SIMON halt die Scarification bei Couperose, Acne pustulosa, 
manchen Ekzemen und Lichen simplex chronicus indiziert, nur muB sie gut 
gehandhabt werd~n. 

3. Rasiermesser: a) zum evtl. taglich notwendigen Rasieren bei infektiOsen 
Haarbalg- und Gesichtsausschlagen (kokko· und hyphogener Genese) unter 
entsprechenden antiseptischen MaBnahmen vor und nachher. b) Zur Dekorti· 
kation, d. i. zur flachen Abschalung der gewucherten Rhinophymhaut, W'elche 
durch einen ins Nasenloch eingefiihrten Finger in schnittgerechte Lage ge
bracht wird [Blutstillung mit Eisenchlorid, Adrenalin, Clauden (R. FISCHL)]. 
Giinstige Uberhautung, ausgehend von Epithelinseln der angeschnittenen 
Driisenausfiihrungsgange bei milder Salbendeckung und entsprechendem 
innerem Regime (Alkoholabstinenz, Sorge ffir "Peristaltik). c) Zur Abtragung 
schlecht heilender oberflachlicher Geschwfire, wenn sie im Gesunden durch 
Flachschnitt entfernbar sind (z. B. Ulcus molle, UNNA) , weiters Abtragung 
schlechter Wundrander, eingekrempter Rander bei Ulcus cruris. d) Zur Ge
winnung von Epidermisflachschnitten behufs Transplantation auf rein granu
lierende Substanzverluste (THIERSCH). 

4. Sichelf6rmige Messerchen zur Offnung von Furunkeln im Gehorgang. 
5. Scharfe L6ffel meist kleineren Formats, rund oder oval (HEBRA, VOLK

MANN, LASSAR), evtl. durchlocht (WOLFF). zur Entfernung vereinzelter vorher 
vereister Warzen, Papillome - gehaufte werden gerontgt - schlechter Granu
lationen, besonders skrofulo-tuberkulOser (Skrofuloderm), die jetzt ebenfalls 
der Strahlenbehandlung zufallen. . 

Kleinste Loffelchen, ahnlich den Loffelchen ffir Auskratzung von Chalazien, 
zur Auskratzung miliarerAbscesse, Follikelcystchen, kleinster Lupusherde. 

6. Oomedonenquetscher. UNNA zeigt 2 endstandige, durchlochte durch einen 
sanft Sformig gekriimmten Stiel verbundene QuetschlO£felchen; nach SAAL
FELD mit nur einer Quetschwolbung und einem zur Spitzlanzette umgewandelten 
Ende, behufs Einstich in die Acnepustel. . 

7. Beutelrockbohrer feinste Nummer, wie zur Ausbohrung der Zahnwurzel
kanale verwendet, an die Bohrmaschine zu montieren (KRoMAYER). 

Die Verwendung der Comedonenquetscher zum Ausdriickenvon: Acne
Milien-, Molluskeninhalt (Talg, Eiter, Hornzellen, Molluscumbrei) erfolgt in 
bekannter Weise. Bei Milien ist Anritzung der Decke notwendig, bei den 
Mollusken manchmal niitzlich. SolI vorher der Bohrer verwendet werden, so 
spannt ein Assistent die Haut, der Bohrer wird rotierend in die Follikel
miindung eingestochen und sofort wieder herausgezogen. Hierauf kommt der 
Comedonenquetscher. 

8. Kleine, gerade und der Kante oder Flache nach gebogene COoPERSche 
Scheren; irisscherenartige fUr die Manicure. 

Die blutigen Operationen sind, wie schon angedeutet wurde, in der Dermo
therapie durch verschiedene neuere Heilmethoden in der Zahl eingeschrankt, in 
der Durchfiihrung gemildert worden: So die friiher haufig geiibte Incision von 
Acneherden und -pusteln durch endokrine Zufuhr und H6hensonne· evtl. Rant
genbestrahlung; jene von akuten Driisenentziindungen durch Vaccine-, die 
von subakutel1 und chronischen durch Proteintherapie; die Auskratzung von 
Skrofulodermen, das Evidement von tuberkulosen Driisen, die Auskratzung 
von Lupus (FISCHER, VOLKMANN), die Lupusexs,tirpation mit Plastik (HOPPE 
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zit. W OLFF-MULZER, LANG und JUNGMANN) durch kombinierteLichttherapie 
(Kromayer-, Finsenlampe, Rontgen). St.att Auskratzung, Atzung, Excision 
gehaufter Papillome, Warzen und £lacher, kleiner Rautkrebse (Ulcera rodentia) 
werden Rontgen, Radium, statt Excision kleiner Tumoren verschiedener Art, 
Kaltkaustik angewendet. Doch konnen noch immer an kosmetisch gleich
giiltigen, bekleideten, an schlecht fUr Strahlentherapie zuganglichen Stellen 
der Raut und Schleimhaut chirurgische Eingriffe mit Messer, Loffel und 
Gliiheisen notig werden, besonders auch bei Mangel von Strahlen- oder deren 
Rilfsapparaten (Tuben), welche dem Lichte den Weg zur pathologischen 
Affektion offnen (Lupus in der Nase, Rachen). 

9. Nadeln und RERFFsche Klammern; letztere empfehlenswert fUr kleine 
Schnitte in der Rautspaltrichtung und bei voraussichtlicher Vermeidung 
spaterer Zerrung. 

10. Deckung von Hautverlusten (nach Exstirpation von kleinen Tumoren, 
von RiB-, Quetschwunden nach ihrer Egalisierung geschieht durch Vereinigung 
der einander moglichst genaherten Wundrander mittels Knopfnahten, bei 
kleinen nahtgerechten Hautverlusten und der notigen Assistenz auch mit 
HERFFschen Klammern. Bei starkerem Klaffen Mobilisierung der Wundrander 
und Vereinigung mit abwechselnd oberflachlichen Raut- und tieferen Ent. 
spannungsnahten. Evtl. sind Entspannungsschnitte auswarts der Wund· 
rander zweckentsprechend. Nicht durch Naht zu vereinigende Substanzver
luste konnen, sobald sie gesund granulieren, durch gestielte oder ungestielte 
Cutislappen (KRAUSE) verkleinert, oder gedeckt werden; auch auf Schleim. 
hautdefekten (Mund, Vagina) konnen Hautlappen aus der angrenzenden Raut 
anwachsen. Noch weit groBere Substanzverluste lassen sich durch Uberpflan. 
zung von Haut-Unterhautstuckchen (REvERDIN), durch Flachschnitte der Ober
haut [ohne Unterhautgewebe (THIERSCH)), durch Einpfropfung von kleinen 
Bruchteilen dieser Thierschlappen (BRAUN), endlich durch Aussaat von Epithel
brei (PELS-LEUSDEN) entW'eder ganz oder teilweise decken. Auch eine Kom
bination der genannten Transplantationsarten kann und muB manchmal statt
finden. Lappeniiberp£lanzung, in groBerer Zahl und mit gutem Erfolge von 
LANG und JUNGMANN nach Exstirpation von Gesichtslupus im Gesunden ge
iibt, ist gegenwartig meist unnotig, da die Exstirpation durch die Strahlen
therapie groBtenteils ersetzt ist; fUr den Dermatologen sind mit· leichterer 
Technik die drei letztgenannten Uberp£lanzungen: THIERSCH, Aufpfrop£ung 
(BRAUN), Epithelbreiaussaat (PELs-LEuDEN) ausfiihrbar. Stets sollen, bevor 
sie unternommen werden, die Granulationsflachen durch £euchte, aseptische 
Umschlage vorbereitet, rein, nicht callos sein; doch schaden auch kleine un· 
reine Stellen der BRAuNschen Aufpfropfung nicht unbedingt (KATZENSTEIN). 

Die Methode nach THIERSCH bedarf sorglicher Behandlung der flachen, 
langeren und breiteren Rasierschnitte moglichst faltenlose Ablagerung auf 
der granulierenden Wund£lache, Ruhigstellung der letzteren, Vorsicht beim 
Verbandwechsel, um die Lappen nicht unabsichtlich zu ent£ernen oder zu ver· 
schieben. Trotzdem gibt es Verluste. Die BRAuNsche Au£pfropfung istbe
quemer, leichter. Die Rautsetzlinge, 4-5 qmm, gewonnen durch Zerschneiden 
der groBeren (THIERscHschen) Lappen, werden zwischen die Granulationen 
3-4 mm tief, reihenweise mit feiner Pinzette eingesenkt, die Granulationen 
"schlieBen sich iiber ihnen zusammen" und bringen sie in groBer Zahl, bis 90%, 
als kleine Pfrop£chen (PICK) an die Ober£lache. Ausgedehnte Defekte erscheinen 
nach 2-4 Pfropfungen in 6-8 Wochen iiberhautet, nicht narbig (KRAUSE). 
MARTENS, SULTAN, KATZENSTEIN, KRAUSE bestatigen die Erfolge. PELS-LEUS
DENS Methode besteht in Einspritzung eines Breies aus abgeschabtem: Epithel 
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in die Granulatiorien, wo die Epithelien anwachsen und die Oberflache epi
thelisieren (0. HILDEBRAND). Rasche Epidermisierung wollen R. F. und G. R. R. 
HERZBERG mit Gasolinreinigung der Granulationnen, Bestreichen des Epi
dermisrandes (1 cm breit) mit Perubalsam und 01. castor., Heftpflasterbedeckung 
und vorsichtiger taglicher Behandlung der unbedeckten Wunde mit Chlor
losung erzielt haben. 

ll. Instrumente zur Haarentjernung. a) Epilationspinzetten mit geraden 
oder abgeschragten Greifenden (BERGH). Der Arzt halt den Kopf des Patienten 
zwischen lirikem Oberarm und Thorax fest und spannt die zu epilierende Stelle 
zwischen Daumen und den iibrigen Fingern. Die zu entfernenden Haare werden 
knapp an der Haut gefaBt und in der Wachstumsrichtung mit kurzem schaden 
Zuge ausgezogen. Die BERGHSche Pinzette kann mit der Spitze des Greifendes 
oder mit dem ganzen verwendet werden, also je ein oder zugleich mehrere 
Haare entfernen (LEISTIKOW). Das Ausziehen gesunder, versehentlich oder 
notwendigerweise mitgezogener Haare schmerzt, die Epilation von in Pusteln 
sitzenden, von elektrolytisch mit Kaltkaustik oder mit Rontgen (Epilations
dosis) behandelten und hierdurch gelockerten Haaren ist schmerzlos. b) Zy
lindermesser (KROMAYER) zum Ausstanzen der Haarhautzylinder. Am Schnitt
ende kreisformig zugeschliffene Hohlzylinder von 1-4 mm Durchmesser, am 
Stielende mit dem Handgriff der elektrischen Bohrmaschine (fill Zahnarzte) 
verbindbar. Ausstanzen der desinfizierten, anasthesierten (Novocain) yom 
Haar zentral durchbohrten Hautstelle mitte~s des senkrecht angedriickten 
Zylindermessers bis zur gewiinschten Tiefe (Haarpapille) und Entfernung des 
Hautzylinders mit Pinzette und Hohlschere. Methode wegen Umstandlichkeit 
abgelehnt. Auch fill Follikulitiden, eitrige Acne, Naevi, Warzen, fUr welche 
das Stanzen empfohlen wurde, sind vielleicht Messer, Loffel, Elektrolyse, 
Hohensonne (Rontgen), der Stanzmethode vorzuziehen. Die MaBnahmen fiir 
die Epilation mittels chemischer Mittel, Elektrolyse, Kaltkaustik, Rontgen in 
den betreffenden Kapiteln. 

GI iihhi tzeatzung. 

1. Mit rotgliihender Nadelspitze. (Die Nadel an ihrem Ohrende in einem 
Korke steckend.) Eine puriktformige Stelle kann so kauterisiert werden, eine 
mehr als puriktformige durch wiederholte Puriktierung oder durch einmalige, 
mittels einer Amahl im Korke befestigter, gliihender N adeln. Indikation: 
kleine und groBere flache Teleangiektasen, wenn man keinen elektrischen Kauter 
besitzt. Bequemer mit 

2. Thermo- und Galvanokauter. 
a) Thermokauter, bzw. der bekannte Paquelin mit Hohlenden in sog. Messer

spitz-Kugelformen; angeschlossen.an ein Benzin- oder Ligroingeblase (vorherige 
Erwarmung der Brennenden an einem Spirituslampchen). Zufeinen Haut
kauterisierungen weniger geeignet. Purikt- und linienformig arbeitet dagegen 
der UNNASOhe Mikrobrenner, zwar ein Hohlbrenner, der jedoch erst mit einem 
angeloteten zugespitzten, daher indirekt erhitzten Platindraht die Haut be
riihrt. (S. spater die galvanischen Spitzenbrenner von WINTZ und TAENZER.) 

b) Die Galvanokauter: Messer, Nadel, Schlinge in den galvanischen Strom (von 
Batterie, Akkumulator oder Pantostat) einschaltbare Platindrahte: das Messer 
rundspatelahnlich (4-6 mm Durchmesser) mit schneideartigem Rand, die Nadel, 
em in spitzem Wirikel zusammengelegter, die Schlinge, ein zugebogener, wie der 
Polypenschniirer mittels Schlittenzug anziehbarer Platindraht. Die galvanischen 
Brenner sollen nur rot oder schwachrot gliihend beniitzt werden, um Feuer
wirkung, Verkohlung zu vermeiden, welche die Sicht schadigen und bei Angiomen, 
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GefaBnaevis Nachblutungen durch zu schnelle AbstoBung verkohlter GefaB
teile bewirken konnen. Die Kauterisierung von Naevis und Angiomen im 
Gesicht hat sich, weil aus kosmetischen Grunden unternommen, in Flache und 
Tiefe auf das unbedingt Notwendige zu beschranken. Bei sternahnlichen Naevis 
(Spinnenform) genugt manchmal Punktierung des Zentrums oder es werden 
auch die radiaren GefaBchen in Abstanden von 1-2 mm kaustisch punktiert. 
Auch flachenhaft ausgedehntere, oberflachliche Naevi und angeborene oder 
durch Rosacea oder in rontgenatrophischer Haut entstandene Teleangiektasien 
eignen sich fur punktformige galvanische Xtzung. Die kaustische Stichelung, 
sehr zweckmaBig mit dem UNNAschen Mikrobrenner ausgefiihrt, setzt Punkt 
an Punkt; mit dem galvanischen Messer lassen sich flachenformige angiomatose 
Rotungen oberflachlich auch quadrillieren (wie mit dem Scarificateur, LEISTI
KOW); auch fiir die feinen GefaBe der Rosacea eignet sich der UNNASche Mikro
brenner und ein von WINTZ angegebener (galvanischer) Platinspitzenbrenner 
(auch der Minimalbrenner von TAENZER, das ist ein mit galvanisch erwarmten 
Platindraht umwickelter, zugespitzter Kupferdraht). Gestielte Gebilde sollen 
mit Pinzette gefaBt, emporgehoben und nahe der Basis mit roter Spitze scho
nendst abgetrennt werden. Breiter aufsitzende sind durch mehrmalige Stichelung 
zu kauterisieren. FUr vereinzelte 1.leine Lupusherde im gesunden oder im 
Narbengewebe empfiehlt KROMAYER "bei gutem Auge und sicherer Hand" 
rasches EinstoBen und Ausziehen der gliihenden, 6 mm langen Platinspitze 
- "Ignipunktur" - auch viel dutzend Male in einer Sitzung (Wiederholung 
nach je mehreren Wochen) und er verspricht bessere Erfolge als mit Excision 
und der ublichen Verkochung (Diathermie). Hartnackige Lichenpapeln sollen 
sich mit der galvanokaustischen Schlinge entfernen lassen (BUOESS VAN DOST, 
LASSAR). Bei kleinen beginnenden Furunkeln geniigt ein 3-5 mm tiefer Ein
stich mit rotgliihender Nadel (galvanisiert von UNNAS Mikrobrenner). Tief 
pigmentierte Naevi bediirfen, als moglicherweise pracanceros, grundlichster, 
bis ins Gesunde reichender Kauterisation, falls nicht eine moglichst friihe Ex
cision vorgezogen wird. Der Thermokauter - Paquelin - findet wegen 
starker Hitzeentwicklung, der groBen Flache seiner Brenner und Brandwirkung 
die beste Verwendung bei Phagedan (Noma, Ulcera). 

3. Heif3luft. Apparat von HOLLANDER. 
Luft (durch einzweites Geblase zugeleitet) wird in einer die gliihende Paquelin

spitze umgebenden Trichterhiilse erhitzt und stromt aus dem Loche der Trichter
spitze unter starkem Drucke aus. Diese Spitze wird beim Brennen 1 mm uber 
der erkrankten Hautstelle gehalten. 

Mit der Hitzekaustik werden zerstort: kleinere Objekte von hochstens 4 bis 
6 mm Durchmesser (Naevi, Angiome, Teleangiektasien, Papillome, Warzen, 
in Narben eingesprengte Lupusrezidivherde, welche weder fiir Excision noch 
(Finsen-, Kromayer-) Bestrahlung giinstig sind; aber auch aUBgedehnte Herde, 
und zwar ganz oberflachliche, Teleangiekta8ien, Muttermale oder schWeI! zu 
hemmende phagedanische Prozesse. 

Von Bedeutung fiir den Erfolg ist der Grad der angewendeten Kauterisation, 
ihre Tiefe, Flachenausdehnung, und die Art ihrer Ausfuhrung. 

Die chemische Atzung. 

Eine Anzahl chemischer Stoffe und physikalischer MaBnahmen in ent
sprechend hohen Konzentrationen auf die pathologischen Hautstellen angewendet, 
fiihren zur ZerstOrung derselben, evtl. auch der betreffenden Krankheitskeime, 
8chwiichere Konzentrationen konnen ganz andere direkte Wirkungen zur Folge 
haben: Antisepsis, Adstringenz oder Reizung. Die reaktive Entzundung urn die 
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veratzten Stellen, die perinekrotische Entziindung WEIGERTS, besorgt die 
Entfernung des pathologischen Gewebes und seinen Ersatz von Seite der gesunden 
Haut. Die fur die Hautatzung in Betracht kommenden chemischen Stoffe 
sind: Metallsalze, Losungen derselben, Sauren, Alkalien und lipoid16sliche 
Stoffe (Cardol usw.), also Stoffe in fester Form und Losungen, selten in Salben-, 
Pflaster- und Pastenform. Atzung an trockener, unversehrter Hornschicht mit 
trockenen, festen, aber wasserloslichen Atzstoffen verlangt Befeuchtung dcr 
Haut, auBer, wenn die Stoffe hygroskopisch sind (Kali causticum, Zinkchlorid). 
Atzpasten, welche fliissiges Hautsekret aufnehmen, wirken auch an trockenel', 
unversehrter Haut. Hautstellen ohne Hornschichte odeI' oberste Epidermis, 
sowie Schleimhaute werden nicht bloB durch effektive Atzstoffe, sondern auch 
durch lipoid16sliche Stoffe (Chloroform, Ather, Cardol) und durch in letzteren 
gelosten Stoffe angegl'iffen, bzw. geatzt. Gewisse physikalische MaBnahmen, 
wie Kaltkaustik, Elektrolyse, wirken atzend durch elektrische Warme (Wider
standswarme) bzw. Dissoziation im Gewebe an den Elektrodenspitzen. 

Feste Atzstotte (Salze, Sauren, Glykoside). 
PulverfOrmige (Krystalle), in Stifteund Stangen gebrachte, weiters in 

Salben, Pasten und Pflaster hochprozentig eingebaute Stoffe. 
Pulver (anorganische, organische, organisierte). Einige derselben fiir derma

tologische Zwecke: 
Bismut subnitr. fiir schlecht belegte Paronychien; 
Acid. salicyl. crist all. pulv. (H. v_ HEBRA, Ulcus molle, tagliche Pulvereinlage 

auf Wattetampon und Leukoplast bis zur Reinigung). 
Natr. sozojodol. crist. pulv., milder als Zinc. sozojodol., ebenso wie Acid. 

salicylicum. 
Pnlv. frond. Sabin. oder Summitates Sabinae (rein oder mit Zinkoxyd oder 

Alaun, 1: 1 bis 1: 3), bei Papillomata accuminata (evtl. nach vorausgehender 
Excochleation) auf verletzte und unverletzte Haut, besonders auf feuchte 
seborrhoische Haut aufzupudern (LEISTIKOW). 

Atzstifte, Stangen, Stili caustici (aus STRAUB). 
Lapis Argentum nitricum fus. in bac. (Hollenstein), und mitigat. (mit Kali

salpeter), kurz, da briichig, aus Gansekiel odeI' Holzhiilseherausschauend. Leichtes 
Uberfahren (Touchieren) nassender Stellen, Ekzemen usw., dagegen kraftig 
mit del' Spitze bohren bei gekappten Warzen odeI' flachenhaft reiben bei schlechter 
Granulation! Wenn bei Touchierung von Papeln oder Aphthen im Rachen 
Lapisstuckchen verschluckt wurden, sofort Milch odeI' Kochsalzlosung nach
trinken (STRAUB). Nach LEISTIKOW regt die Lapistouchierung Granulationen, 
abel' nicht Uberhornung an; nach KApOSI macht sie weiche, glatte, wenig 
schrumpfende Narben, vielleicht weil sie sehr oberflachlich atzt; daher sind 
Warzen und Papillome (falls sie iiberhaupt mit chemischer Atzung behandelt 
werden, vorher zu kappen oder abzuloffeln, ebenso Mollusca contag. (BROOQ), 
ebenso Wucherungen am Nagelbett und -falz bei Ekzem und Psoriasis der 
Nagel (VEIEL). Bei Rhagaden der Lippen, del' Analoffnung, Pruritus ani zuerst 
Argentumstift, dann Salbe. 

Kupferstift; zugespitzte, groBe Krystalle (Kupfersulfat) in Watte oder 
Holzgriff. Kraftig bohren und reiben! (Ulcus molle.) 

Alaunstift fiir gering belegte Spriinge, Rhagaden. 
K upferalaunstift. Stili Cupri aluminati, wie Kupferstift, aber milder wirkend. 
Atzkalistift. Stil. Kali caust. fus. in bac., Eisenchlorid-, Zinkchloridstift, 

diese drei stanniolumhiillt in Glasrohren. Sign. dem Arzte, Atzstitt! Die Atzung 
mit diesen, zuletzt genannten Stiften ist sehr vorsichtig, ohne starken Druck 
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auszufiihren, da sich im Eiwei.Biiher£chuB (Sekret) die Schorfe zum TeillOsen 
und die Verschorfung nach Tiefe und Flache sich aushreitet. 

Atzende Losungen. 
Spitz U:nd' f~st gedrehte Wattestahchen, mehr oder wenigerzugespitzte 

Hartholzstifte, Beinnadeln, Glasstahe werden in die atzenden . Fliissigkeiten 
getaucht und mit Druck oder Einstich appliziert. Bei sehr stark atzenden 
darf der Wattetrager nicht triefen und, falls zuviel von der Atz£liissigkeit 
ahtropfen wiirde, wird dieselhe durch einen hereit gehalten~n trockenen Watte
trager sofort abgetrocknet (SCHAFFER). In der Nacht nach der Atzung Um
schlage mit Sol. Aluminii acet. (1-2%) oder indifferente Salbenlappen oder, 
um im Gegenteil die Atzwirkung zu steigern, Deckung mit Karbol-, Salicyl-, Hg
Salicylpflastermull. Je nach Harte, Tiefe und Rezidivfahigkeit der Affektion 
Wiederholung der Atzung nach zwei oder mehreren Tagen. Bei der Spick
methode (UNNA, SCHARF, EHRMANN) wurden die getrankten eingestochenen 
Holzstifte im Hautniveau gekappt, unter Pflastermull zwei Tage und mehr 
belassen, um hierauf herauszueitern. 

Anorganische Siiuren. 

Salzsiiure. Unversehrte Haut anfangs nur oherflachlich atzend, so daB man 
mit der rohen Salzsaure sogar kurze Zeit mit bloBer (gesunder) Hand arbeiten 
kann und nach Seifenwaschung und Einfettung keinen merklichen Schaden 
erleidet. Atzungen mit der konzentrierten Salzsaure mittels Wattestabchen 
(oder Spickholzern) konnen mit Infektionsstoff in Beriihrung gekommenen 
Suhstanzverlust desinfizieren und chronische Infektionsherde (eingestochene 
Lupusknotchen) heilen (Spickmethode EHR.J.~NN, eigene Erfahrungen). 

Salpetersiiure. Verdiinnt "bei fficeration und schlechter Granulation" wirk
sam - auch hei Perniones: Rp. Acid. nitro dil., Aq. Menth. pip. aa 30 (LAPATIN, 
zit. LEISTIKOW) 1-2mal tgl. durch 3-4 Tage bis zur beginnenden Schorf
hildung einzureiben. 

Rauchende Salpetersiiure, Acid. nitricum fumans: Sehr lebhaft, aher nicht lange 
schmerzend, da sofort ein fester (gelber) Schorf entsteht. Betupfen und Atzen 
(Hartholzstift) infizierter Rhagaden, Atzung von Warzen nach Entfernung 
der harten Decke mit Messer oder Loffel; wirksam bei Anthrax (manchmal), 
bei Epheliden, kleinen Naevis (KAPOSI). 

Acid. chromicum konzentriert; wegen seiner sehr fest haftenden Schorfe 
nicht empfehlenswert. 

Wa8serstof!superoxydl6sung in Konzentrationen 3% und dariiher (herz~
'stellen aus dem kauflichen MERcKschen Perhydrol), erreicht mit dem sich 
abspaltenden Sauerstoff die Bakterien schlecht belegter, gangranoser Haut
und Wundspalten, vernichtet sie, oxydiert und beseitigt auch die toxischen 
Gewebsprodukte (MEYER-GOTTLIEB). Die Applikation geschieht mit Kautschuk
wund- oder entsprechender Rekordspritze unter nicht zu hohem Druck. Wegen 
Gefahr der Embolie von Oxydgas muB fiir leichten Ab£luB der eingespritzten 
Fliissigkeit gesorgt sein. 

Kohlensiiureschnee' (Bomben der CO2-Fabriken oder Drogerien). Mittels 
Hahnventil abgelassen, wird die CO2 in einem Rehlederbeutel als Schnee auf
gefangen, in welchen vorne sich verjiingende Holz- oder Celluloidtuben mit 
offenen, runden oder eckigen, verschieden groBem Lumen eingefiihrt werden. 
Mit passendem Holzstabchen wird der Schnee eingepreBt. Die Kohlensaure 
kann aber auch direkt in die vorne mit Leder oder Lint bedeckten (A. STRAUSS, 
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KUZNITZKY) oder in metallische, vorne platt abgeschlossene Tuben (Kryokauter 
von LORTAT-JAOOB) einstromen, wo sie zu Schnee erstarrt. Der schneege£iillte 
Tubus, vorne offen oder metallisch geschlossen, wird auf der Raut aufgesetzt 
und einige Sekunden bis zu einer halben Minute auf der Raut fest angedriickt 
gehalten, wodurch eine oberflachliche Nekrose (nach vorangegangener Rote, 
Schwellung, Blase) entsteht, die zumeist eine glatte, rauhe, weiBe Narbe gibt. 
Teleangiektasien, Angiome, Naevi, Verrucae, Xanthome bieten Indikation. 
Kinder, besonders empfindlich (STRAUSS, zit. SCHAFFER), konnen schon einige 
Monate alt so behandelt werden (VENTURELLI). 

MetallsalzlOsungen. 
Argentum nitricum 5-10% wiisserig oder alkoholisch zur Oberflachenatzung 

durch leichtes Uberfahren mit feuchtem Wattestift bei verschiedenen nassenden 
Dermatitiden, nassenden Ekzemen besonders an den Ostien und intertriginosen 
Stellen, Lid-, Mundwinkeln, Nasenfliigeln, Oberlippen, Ohrenfalz, Interdigital
falten usw.; zur Xtzung des Blasengrundes geoffneter Blasen (KRoMAYER, 
zit. LEISTIKOW), schlecht granulierender Geschwiire (mc. crur.) usw. 

Arg. nitro 1/,-2%, Arg. acet. 1/,-2%, wasserig zur Schleimhautatzung der 
Conjunctiva (CREDE 2-3%), der Nase, Urethra, Cervix. 

Organische Siiuren. 
Essigsiiure. Acidum aceticum concentr. (glaciale) (96%); dilutum (30%). Die 

Essigsaure (viel von REBRA als Xtzmittel beniitzt, LEISTIKOW) dient zur Ent
fernung von Epheliden, Verrucae planae (juven.); ebenso Salicyleisessig (Ac. 
sal. 1, acet. glac. 9). 

'frichloressigsiiure. Acid. trichloraceticum entweder in kleinen Krystallen 
direkt "bzw. auf einer Sonde geschmolzen (WOLFF und LANG, LEISTIKOW) oder 
aus konzentrierter 20-500foiger Losung mit Wattestabchen oder Glasstab auf
getragen. Die Xtzung geschieht rasch, schmerzlos, aber nicht sehr tief (BRUNS 
und VEIEL, zit. LEISTIKOW) (Verrucae, Condyl. acuminata, Teleangiektasien). 
Wiederholung nach 2-4 Tagen; Abtupfen iiberflie.6ender Sauretropfen 
(SCHAFFER) . 

Milchsaure, Ac. lacticum. Farblose Fliissigkeit, die unscharf und schmerzhaft 
atzt, EiweiB und Rorngewebe lost (MEYER-GOTTLIEB); sie zerstort trotzdem 
vornehmlich pathologisches Gewebe und schont normales. Sie galt als elektiv 
fiir Lupusherde (MOOSETIG, BESNIER, JOSEPH, ERKENS und LEISTIKOW). 

"Acid. lactici, Terrae sillc. aa, messerriickendick auf Gummipapier, 12 Stun
den appliziert; 5-7malige Wiederholung nach je 11 tagiger Pause" (MOOSETIG). 
Zusammen mit Acid. salicyl. aa 1,0 (BROCQ), oder mit Acid. salicyl. 1,0 und 
Sublimat 0,01 und Kollod. ad 10,0 gegen Warzen (taglich) einzupinseln; sie atzt 
Schwielen und" Naevi (KNOCHE, zit. LEISTIKOW). Wird oft genannt gegen 
Leukoplakia buccalis (5-10%), fiir Nachbehandlung des Schleimhautlupus 
(50%) (SCHAFFER). 

Karbolsaure, Acid. carbol. liquet. pur. oder in 20-50% spirituoser oder 
wiisseriger Losung. Indikationen: Ulcus moUe (NEISSER) (evtl. nach Anasthesie 
mit Kelen oder 15-20% Novokain1osung) Auftropfen der Karbolsaure.Nach 
einer Weile griindlich die Karbolsaure abwischen und taglich oder zwei
tagig wiederholen (SCHAFFER); schwerer, ortlicher Pruritus, umsclvriebener 
Psoriasisherde (Rp. T. jodi, Ac. carbol. pur. Chloralhydr. aa 10, CUTLER); 
hartniickige Lichen ruber planus.Herde (Rp. Ac. carbol. 5-10, RgCIs 1-5, 
Kreosot 2, Collod. 50 (UNNA, LEISTIKOW); Sycosis staphyl.; Furunculose 
(NEISSER); Keratodermie: Primare Herde der Kinderplanta (Ac. carbol. 0,5, 
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Acid. sal., Acid. tartaric. aa 1,0 (BESNIER, BROOQ, LEISTIKOW); Ortliche 
Depigmentationen Thimm.; Lupus erythematodes zu ober£lachlich8ter Atzung. 

Acid. pyrogallicum (Pyrogallol); starkes Reduktionsmittel (Blutgi£t), wirkt 
in 5-200foiger (evtl. mit Acid. salicyl. und Kreosot aa verstarkter) Vaselinsalbe; 
weiters als 10% Pyrogallolpflastermull., besonders bei de£ekter Hornschichte 
atzend, daher bei Lupus verwendet. (Die 1O-20°/oige Salbe auf Leinwand 
gestrichen, auf die (evtl. mit Anasthesin oder Cycloform anasthesierte lupose 
Partie appliziert, macht he£tigen Schmerz, starke umgebende Schwellung, 
miBfarbige Schwellung der luposen Stelle. Trockene Reinigung (Vaseline) 
beim taglichen Verbandwechsel, Fortsetzung bis zur SchorfabstoBung. Selten 
mehr hierzu angewendet. Eingeschrankt als Atzmittel ist der Gebrauch folgender 
Pasten und Pflaster: I . 

Resorzinkpasta (UNNA): Resorcin., Past. Zinci vulg. aa; taglich bis zut' 
Schalung der Oberhaut einreiben. 

Arsenpasten von HEBRA, KOSME (HEBRA: Ac. arsenicos. 0,35, Cinnabar. 
10,5, Ungt. emoll. 7,5; KOSME: Ac. arsen. Kreosot. aa 1,0, Opii 0,5, Hg bisulf. 
rubr. 3,0, Vas. £laVe 12,0; beide aufgestrichen auf Lint und mit Leukoplast. 
fixiert. Auf kleine, tie£e Lupusherde und Hautcarcinome. Sehr schmerzhaft 
und bei groBeren Herden wegen moglicher Giftresorption zu vermeiden: 

Salicyl-, Salicylkreosot-Resorcinguttaplaste (UNNA). Wie Pyrogallusgutta
plaste als Atzmittel nur in den hohen Konzentrationen 20-400foig auf hyper
keratotischeAffektionen: Callus, Verrucae, mc. rodenszu applizieren, mit Leuko
plast zu fixieren, evtl. zu iiberleimen. Taglich, zweitagig zu wechseln oder auch 
langer zu belassen, bis die Hornschichte oder flache Neubildung als Schwarte 
oder trockener Schorf sich abstoBt. 

Richtige Auswahl der Atzmittel ist aus kosmetischen Riicksichten not
wendig: Karbol und Chromsaure machen langer dauernde Verfarbung, die 
konzentrierte Chromsaure lang haftende Schorfe, der Paquelin wulstige unnach
giebige Narben. 
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Sachverzeichnis. 
Aachener Quellsalzseifen 454. Acidose: 
Abaga, Salbengrundlage 658. - Lehre der 7. 
Abietinsaurenanhydrid 531. Acidum aceticum 422. 
Abijon 427. - - concentratum 422. 
- Anwendung 621. - - concentratum (glaciale) 
Ablagerungsdermatosen 113, 690. 

597. - - dilutum 422, 690. 
Abreibungen in der Hautthe- - - glaciale 422. 

rapie 643. - arsenicosum 332; Wirkung 
Abrin, Haarausfall durch 248. und Nebenwirkung 332; 
Abscesse, multiple der Kinder, Anwendung 333. 

Vaccinebehandlung 609. - benzoicum 509; (e Resina 
AbsceBsalbe non 532. sublimatum) 509. 
Acanthosis nigricans 113. - boracicum 347. 
- - familiare kombiniert - boricum 347. 

mit Stoffwechselstor- - carbolicum 143, 493. 
ung 696. - - liqu.~factum 493. 

Acarusraude, Nicotinsalicylat- - - - Atzmittel 690. 
salbe gegen 129. - carbonicum 350. 

Acetoform 402. - chromicum 405. 
Acetoform-Bolus-Puder 402. - - Atzmittel 689. 
Acetoformsalbe 402. - chrysophanicum 537. 
Aceton 421. '- citricum 425. 
Acetonum 421. - dijodparaphenolsulfonicum 
Acetozon 510. 316. 
Acetum 423. - formicarum 422. 
- pyrolignosum crudum 423. - formicicum 422. 
- - rectificatum 423. - glycerinoboricum 348. 
- Sabadillae 545. - hydrobromicum 303. 
Acetyl-Aminoazotoluol 488. - kakodylicum 335. 
Acetyl-p-aminophenylarsin- - lacticum 424, 690. 

saures Natrium 336. - monochloraceticum 423. 
Acetylarsanilsaures Natrium - nitricum crudum 330. 

336. - - fumans 330. 
AcetylchoIin: 1- - - Atzmittel 689. 
- Anwendung gegen SchweiB- - nucleinicum 428, 429. 

ausbruche der Phthisiker - picrinicum 496. 
223. - picronitricum 496. 

- Wirkung 116. - pyrogallicum 506. 
Acetylsalicylsaure 99. - - Anwendung 691. 
Acetylzahl der Fette 67. - salicylicum 511. 
Achijodin 314. - - Anwendung bei Ulcus 
Achselhaare 249. molle 688. 
,.- Wachstumsgeschwindig- - - crystallisatum 511. 

keit 224. - silicicum praecipitatum352. 
AchselhohlenschweiB 215. - - pultiforme 352. 
Acidose: - - via hurilida paratum 
- diabetische 16. 352. 
- echte 16. - stearinicum 424. 
- Erythrodermie und 21. - sulfurosum 328. 
- kompensierte 16. - - anhydricum 327. 

Acidum: 
- tannicum 515; s. Tannin. 
- tartaricum 425. 
- trichloraceticum 423, 690. 
Acne 113. 
- Behandlung: 
- - Acne-Milkuderm 427. 
- - CignoIin 156. 
- - Ichthyol 165. 
- - Insulin 66. 
- - Keimdrusenpraparate 

135. 
- - Kupfersulfatlosung, al

koholische 183. 
- - Mikrobacillus-Vaccine 

613. 
- - Pasta Sulfuris cumAci

do acetico UNNA 323. 
Schalmittel ({:I-Naph

thol) 533. 
Schwefelgaben, homoo

pathische 162. 
- - Schwefelinjektionen, 

intramuskulare 163. 
- - Schwefelkalklosung 

327. 
- - Seifenbehandlung 93. 
- - Sufrogel-Injektionen 

324. 
- - Sulfur jodatum 310. 
- - Sulfur praecipitatum 

323. 
- Grundumsatz bei 596. 
- indurata, Behandlung: 

SchaIpasta, LAssARSche 
142. 

- necrotica, Teerbehandlung 
153. 

- pustulosa, Vaccinebehand
lung 609. 

- rosacea s. Rosacea. 
- - Behandlung: Schalpa-

sta, LAssARSche 142; 
Seifenbehandlung 93. 

- Salzeinschriinkung bei 594. 
- Schwefelwirkung bei 161. 
- Teer- 153. 
- varioliformis, Behandlung: 

Mikrobacillus-Vaccine 
613; SUblimatpasten
stift 663. 



Acnebacillenvaccins 707. 
Acnenar ben, Pepsin-Salzsaure-

salbe gegen 432. 
Aconitin 219. 
Acridin 150. 
- Wirkung auf die Haut 

150. 
Acridinfarbstoffe 490, 679. 
Acridiniumderivat 185. 
Acriflavin 185. 
Acrocyanose, Amylnitrit-

behandlung 198. 
Actol 391. 
Adalin 306. 
Adamon 306. 
ADDIsoNsche Krankheit 113. 
- - Hautwasserabgabe bei 

58. 
Adenitis, chancrose, Gonor-

rhoevaccine bei 614. 
Adeps benzoatus 78, 435. 
- cervi 655. 
- Colli equini 436. 
- induratus 435. 
- lanae 445, 658. 
- - anhydricus 80, 446, 656. 
- - cum Aqua 446. 
- - hydrosui! 82. 
- - Wasser· Ol-Emulsion 

81. 
- saponaceus 447, 456. 
- suillus 79, 83, 96, 97, 435; 

s. Schweinefett. 
- - benzoatus 655. 
AderlaB: . 
- Anwendung bei Derma

tosen 618, 699; bei Ur
ticaria 22; zur Ent
fernung von toxischen 
Substanzen aus dem 
Blute 604. 

- Infusion und 618. 
- Kolloidt,herapie und 203. 
- Kombination von Protein-

korperinjektionen und, 
evtL endokrine Mittel 
620. 

Adhaesol 447. 
Adipatum 658. 
Adiplantin 477, 715. 
Adipositas, ovarielle, Wasser-

reibhtum der Cutis 48. 
Adrenalin 107, 114, 115, 122, 

123, 125, 126, 131, 197, 
199, 219, 222, 252, 504. 

- Anwendung in der Derma
tologie 123; zur pharma
kologischen Priifung des 
autonomen ~ervensy
stems 132. 

- Capillarwirkung 196. 
- Dosis, todliche 125. 
- Eintraufelung in das Auge, 

Wirkung 131. 
- -Injektionen, Haarausfall 

nach 123, 232. 

Sachverzeichnis. 

Adrenalin: 
- Sympathisches System u. 

116, 118. 
- Talgsekretion und 75. 
- Warmeparasthesien und 

34. 
- Wirkung 108; amphotrope 

115; paradoxe 115; phar
makologische 122, 123; 
sympathikotrope 115; 
Wirkung auf dieSchweiB· 
driisen 221; auf den 
Wasserhaushalt 50. 

- Zusatz von Sirupus corti
, cis aurantii 124; von Si

rupus simplex 124. 
Adrenalin-Coffein-Reaktion 

110. 
Adrenalinreaktion 109, 110. 
- inverse 118, 132. 
- vasoconstrictorische 109. 
Adsorbens (Puder) 20. 
Adsorgan 353. 
Adsorption, Begriff 11; Puder

behandlung als 19; von 
Sauren durch die Haut 11; 
der Seife 86. 

Adsorptionskurve, Quellungs
kurve und 11. 

Adsorptionstherapie 196. 
Adsorptionsvermogen, verrin

gertes der formalingegerb
ten tierischen Haut fiir 
ionogene Sauren, saure 
Farbstoffe u. Tannin 103; 
verstarktes Adsorptions
vermogen formaldehydge
gerbter Haut fiir ionogene 
Alkalien und basische 
Farbsto££e 103. 

Adstringentia 169, 199, 202, 
223. 

Adstringierende Eigenschaft 
der Kalksalze 34. 

Aerugo 386. 
- crystallisata 386. 
Aesculin 548. 
Aesculinsaure 548. 
Aesculinum 548. 
Aesculus hippocastanum L. 

548. 
Aethal 415, 445. 
Athansaure 422. 
Ather 417; zentralgefaBver-

engerndes Mittel 197. 
Aether aceticus 426. . 
- chloratus 417. 
- sulfuricus·417. 
Atherische Ole 522; terpen

freie 523. 
- - juckstillende Wirkung 

210; als Reizmittel 
des Haarbodens 235. 

Atherspray 682; zur Behand
lung der Alopecia areata 
234. 

Atherweingeist 417. 
Athylacetat 426. 
Athylather 417. 
Athylalkohol 413. 
- Hautantisepticum 676. 
- reiner 414. 
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Athylcarbinol 415. 
Athylchlorid 417. 
Athylchloridanasthesierung 

683. 
Athylkoh1ensaureester d. Chi-

nins 541. 
Athylphenol 147. 
Athylidenmilchsaure 424. 
Aethylium chloratum 417. 
Afeni1 361. 
- Entwiisserung der Gewebe 

durch 33. 
Afenilinj ektionen, intra venose, 

Anwendung 604. 
Aflavol 491. 
Afridol 381. 
Afridolseife 454, 673. 
Agarbad, Indikation und Er-

folge 646; Technisches 646. 
Agaricin 223. 
Agaricinsaure, schweiBhem-

mende Wirkung 223. 
Airol 321. . 
Airolpaste, BRuNs.sche 321. 
Airolsalbe 321. 
Akantolyse 181. 
Akantholytica 141. 
Akanthoplastic(1 141. 
Akratothermen 645. 
- Heilwirkung der 714. 
Akromeg(1lie 50. 
- Wasserreichtum des sub-

cutanen Fettgewebes 48. 
Aktinische Reizproben Ill. 
Aktinomykose: 
- Behandlung: 
- - Jodbehandlung 183. 
- - Milchinjektionen 621. 
Aktoprotin 622. 
Aktuelle Reaktion 8, 17. 
AI(1cetan 402. 
Alanin 228. 
Alapurin 658. 
Alaun 404. 
- gebrannter (entwasserter) 

405. 
- hautchenbildendes Mittel 

170. 
Alaunbad, Indikation und Er-

folge 647 ; Technisches 647. 
Alaunstift 688. 
Albertan 403. 
- Antisepticum 678. 
Albertol 636. 
Albinoratten, thyreoidekto

mierte, Haarwuchs bei 229 ; 
nach Verfiitterung von 
Thyreoidea 229. 

Albochrisin 629. 
Albumen bromatum 305. 
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Albumin, Bestandteil der 
Haut 86, 87. 

Albumosen 88. 
- Wirkung 623. 
Albumosen-Haarwasser 458. 
Albumosenseife 45l. 
Albumosensilber 393. 
Albusol 428. 
- Anwendung 62l. 
Alcohol absolutus 414. 
- aethylicus 413. 
- cetylicus 415, 445. 
- isopropylicus 415. 
- propylicus 415. 
- sulfuris 326. 
Alcool camphre 678, 717. 
Alformin 40l. 
Algal 402, 677. 
Alival 312. 
Alizarin 155. 
Alkaliempfindlichkeit der 

Haare 91; der Haut 92; 
der Haut nach Einwirkung 
von Formalin 103; der Ke
ratinsubstanzen 90. 

Alkalien: 
- Quellung der Hornalbu

mosen durch 92; der 
Nagel durch 90. 

-Wirkung 174; auf das Haar 
91, 229; auf die Haut 
142. 

- Wirkungsweise bei der Be
handlung des J odismus 
178. 

Alkalireserve 15, 16; in der 
Dermatotherapie 20, 23. 

- Bestimmung der 16. 
:........ Urticaria und 22. 
Alkalische Reaj>:tion, Defini-

tion 5. 
Alkalitherapie der Urticaria 

22. 
Alkaloide 544; fliichtige und 

nichtfliichtige 544. 
Alkalose: 
- Giftwirkung des Thallium 

242. . 
- kompensierte 16. 
Alkohol 413. 
- absoluter 414. 
- Desinfektionswirkung 678. 
- Quellwirkung auf Epider-

mis 92. 
- zentralgefaBverengerndes 

Mittel 197. 
Alkohole 413. 
- Hautantiseptica 676. 
Alkoholtherapie, parenterale 

704. 
Allergene 601. 
- meQhanische 603. 
Allergenfreie Kammer 698. 
Allergie 601,698. 
- Stoffwechsel und 696. 

Sachverzeichnis. 

Allergische Dermatosen 698: 
Ephetonin bei 126; Pepton
behandlung 130; s. Ge
werbedermatosen. 

Allergische Erscheinungen n. 
Anwendung von Salicyl
saure 98. 

Allylthiocarbamid 463. 
Allylthioharnstoff 463. 
Aloe 154. 
Alopecia areata: 
- Behandlung 234, 422. 
- - Cantharidenpraparate 

502. 
- - Chrysarobin 536. ' 
- - Epicarinspiritus 534. 
- - Isapogen 321. 
- - Schwitzprozeduren 216. 
- - Thalliumacetat 246. 
- - Trikresol 497. 
- Nervensystem und 232, 
- Shockwirkung 232. 
Alopecia areolaris 236. 

Aluminium: 
- milchsaures 40l. 
- milchweinsaures 676, 
- naphtholdisulfonicum 402. 
- .a-naphtholdisulfonsaures 

402. 
- naphthosulfonicum 402. 
- schwefelsaures 404. 
- subaceticum 398. 
- subgallicum 40l. 
- sulfuricum 404. 
Aluminiumacetat, basisches 

398. 
Aluminiumacetatlosung 398. 
AlurniniumacetotartratlOsung 

399. 
Aluminiumborat 400. 
Aluminiumformiat 401. 
Aluminiumgallat, basisches 

40l. 
Aluminiuillhydroxyd 401. 
Aluminium-Kaliumsulfat 404. 
Aluminiunilactat 401. 

- leprosa 236. Aluminiumsulfat 404. 
- pityrode~, Behandlung: _ basisches 404. 

Amsah-Ha:arw~~ser 514; Alumnol 402. 
Chrys~roblUsl:)ln~US 53y. Ameisenbader 650. 

- seborrholCa, TnlyslU bel ·1 Ameisensaure 422. 
236. A . AI' . Al . melsensaures umlUlUm 

opeCle: 401 
- Adrenalininjektionen, sub- 'A .' t' h H 

I U h mIne, aroma ISC e, aar-
cutane a s rsac e von f" b 'tt I 250 
123. .ar emi e . . . 

_ BI(li- 248, AmlUoazotoluol 488; medlCI-
- circumscripte bei Hypo

thyreosen 229. 
- Sch:wefelkohlenstoffvergif-

tung und 248. 
- Teerbehandlung 153. 
- Thallium- 240. 
- Ursachen 236. 
Aisol 399, 677. 
Alsoicreme 399. 
Aisoistreupuder 399. 
Alt-Tuberkulin 556, 611. 
Altersatherosklerose, Haut-

veranderungen durch 167. 
Alterserscheinungen der Haut, 

Kolloidtherapie bei, Hypo
physin als Zusatz 620. 

Alucetol 402. 
Alumen 404. 
- ustum 405. 
Aluminium 202, 398; Verbin-

dungen 398. 
- acetic urn 398. 
- ameisensaures 401. 
- basisch gallussaures 40l. 
- basisch schwefelsaures 404. 
- boricum 400. 
- boro-formicicum 400. 
- borweinsaures 401. 
- formicicum 401. 
- Hautantisepticum 676. 
- hydroxydatum 401. 
- lacticum 401. 

nale Agfa 488. 
p-Amino benzoesaureathyl

ester 509. 
p-Aminobeonzesaureisobutyl

ester 510. 
p-Amino benzoesa urepropyl

ester 509. 
m-Amino-p-oxybenzoesaure

rnethylester 510. 
Aminosaure s. Haare. 
Aminothiomilchsaure 157. 
Amrnoniak, Quellung der Na

gel durch 90. 
Ammoniakfliissigkeit 329. 
Ammoniak" Iontophorese, 

Haarwachsturn und 235. 
Ammoniaksalze : 
- acidotische Wirkung 24. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 
Ammonium bromatum 303. 
- carbonicum 330. 
- ichthyolsulfonsaures 480. 
- jodaturn 308. 
- kohlensaures 330. 
- sulfoichthynatum Heyden 

484. 
- sulfoichthyolicum 480. 
- tumenolicum 485. 
- tumenolsulfonsaures 485. 
Ammoniumbromid 303. 
Ammoniumcarbonat 330. 



Sachverzeichnis. 

Ammoniumchlorid: . Anaphylaxie nach Peptonein-
- acidotische Wirkung 24. spritzungen 130; Protein-
- Quecksilberdiurese und korpertherapie und 623. 

54. Andira Araroba 153; Aguiar 
Ammoniumjodid 308. (Brasilien) 535. 
Ammonphosphat: Andriol 716. 
- saures, Wirkung 33; acido- Andriolsalben 666. 

tische Wirkung 24. Andriol-Uran 666. 
- WasserstoHzahl des Elutes Andriol-Uran-Salbe 322. 

nach peroralen Gaben Andriol-Wismut 666, 716. 
von 7. Andriol-Wismut-Salbe 322. 

Amphotrope Wirkung 115. Anethol 523. 
Ampullenwasser (Ampuva) Angina, PLAUT-VINCENTsche, 

298. Urotropin bei 104. 
Amsali-Haarwasser 514. Angioneurosen der Haut. Atro-
Amylnitrit: pinum suJfuricum bei 547. 
- Anwendung in der Derma- Angioneurotischer Sympto-

tologie 198; lokale An- menkomplex nach Gold-
wendung 198. behandlung 192; nach Sal-

- Hautwasserabgabe und 59. varsan, Adrenalintherapie 
- Pituitrin und; Wirkung 123; Atropinbehandlung 

gleichzeitiger Darrei- 124. 
chung 57, 198. Angiospasmen,. arteriosklero-

- zentraler Angriffspunkt57; tische, Chininbehandlung 
zentralgefa13erweiternde 199. 
Substanz 197. Angstschwei13 220, 222. 

Amyloform 419. Anhidrosis: 
Amyloid 87, 113. - Dermographismus und 
Amylum 466. 109. 
- Oryzae 467,632; als Puder - Nebenwirkung des Naph-

18. thalins 149. 
- Phaseoli 468. Anilin 148. 
- Solani 467. Anilinfarben, Hautdesinfek-
Amylum Tritici 467, 632; als tion mit 679. 

Puder 18. Anilinfarbstoffe 488. 
Anacardiumfarbstoff zum - epithelisierende Wirkung 

Farben der Haare 250; s'l 172. 
Cardol. Anionen, Haut als Reagens 

Anaciditat, Dermatosen und auf 25. 
21. Anisol 523. 

Anamie, perniziose, Ergrauen Annidalin 315. 
der Haare bei 248. Antagonismus zwischen Cal-

Anastheform, Wirkung und cium- und Magnesium-
Anwendung 576. salzen 28; in der Kalium-

Anasthesie: Calciumverteilung der 
- Carbolsaurewirkung 144. menschlichen Haut 29. 
- iontophoretische 210. Anthracen 145, 146, 147, 148. 
Anasthesierende Wirkung des Anthracenderivat, reduzieren-

Phenols 494. . des, s. Anthrarobin. 
Anasthesierung, ortliche bei Anthracenderivate, Wirkung 

Hautchirurgie 682, 683; 166. 
iontophoretische 683. Anthracene 143, 153. 

Anasthesin 202, 509. Anthracenole 148. 
Anaesthetica: - gewerbliche Hautschaden 
- Atzmittel als 209. durch 151, 152. 
- dolorosa 209. Anthraglykoside 154. 
Analekzem, Behandlung: Anthrarobin 153, 155, 535. 

Hamamelisextrakt 519. Anthrarobinlack 636, 679. 
Analfissuren, Behandlung 514. Anthrarobinum 535. 
Analgetica 201, 205. Anthrasol 476. 
- Angriffspunkt im Thala- Anthrasol-Haarspiritus 476. 

mus 205. Anthrasolpuder 477. 
Analjucken, Beha:ndlung: Anthrasolseifen 454. 

Thioschwefelsaure328. Anthrax, Behandlung 682. 
Anaphylaktische Erkrankun- - Riesen-, Vaccinebehand-

gen, Kalktherapie 34. lung 609. 

Antidotum arsenici 196. 
Antiformin 677. 
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Antigene Substanzen, Fern
haltung 603; Entfernung 
von der Hautoberflache 
604; Unschadlichmachung 
im Magendarmkanal 604; 
Entfernung von toxischen 
Substanzen aus dem Blute 
604; Desensibilisierung 
605. 

Antihydrotica 222, 633. 
- peripherer Angriffspunkt 

223. 
- zentralwirkende 222. 
Antikeratolytica 141, ·167. 
Antikorperbildung nach Pilo-

carpininjektionen 136; spe
zifische nach Proteininjek
tion 615. 

Antileprol 441. 
Antimon 341. 
- Anwendung 631. 
- Capillargift 191. 
- Verbindungen 341. 
Antimonbutter, flussige 341. 
Antimonchlorur~.osung 341. 
Antimonoxyd, Atzmittel 173. 
Antimonsalbe 173. 
Antimonvergiftung 173" 174. 
Antimonyl-Kalium, weinsau-

res 342. 
Antimonyl-Kaliumtartrat342 ; 

s. Brechweinstein. 
Antimosan 631. 
Antimosanlosung 343. 
Antinosin 317. 
Antiphlogistica 16, 202. 
Antiphlogistine 417. 
Antiphlogose vomElute aus 36. 
Antipneumokokkenvaccin6l0. 
Antipruriginosa 209. 
- Phenol 494. 
AntipYTetica 205. 
- Wirkung als Diaphoretica 

222. 
Antipyrin 202, 305, 310. 
- Ausscheidung durch die 

.. Talgdrusen 75. 
- Uberempfindlichkeit gegen 

608; Desensibilisierung 
608. 

- Wirkung 36. 
Antisepsis in der Behandlung 

von Dermatosen 675. 
Antiseptol 541. 
Antithermalin 417. 
"Antivirus"-UmschIage 610. 
Antorin 349. 
AnusoI 317. 
Any tin (Anysin) 481. 
Any tole 482. 
Aolan 185, 204, 426. 
- Anwendung 621, 699. 
AoIaninjektion, intracutane 

616. 
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Apocodein 191. 
Apokrine Driisen 215. 
Aqua calcariae 362. 
-'- calcis, Anwendung 34; mit 

Leinol als Brandliniment 
35; als Kiihlpasta 35. 

- carbolisata 493. 
- chlorata 301. 
- destillata 297. 
- Goulardi 199. 
- - entziindungshemmen-

des Mittel 17. 
- - pwWert 13. 
- - Pufferwirkung 7, 15. 
- Kummerfeldi 324. 
- phagedaenica (£lava) 377. 
- phenolata 493. 
- plumbi 170, 199, 383. 
- - Goulardi 170, 383. 
- redestillata (bidestillata) 

298. 
Araroba 535. 
- depurata l53. 
ArecanuB, Alkaloid der, s. 

Arecolin. 
Arecolin, schweiBtreibendes 

Mittel 221. 
Argaldon (Argaldin) 394. 
Argentol 392. 
Argentum aceticum 391. 
- citricum 391. 
- colloidale 389, 711; Wir-

kung und Anwendung 
389. 

- fluoratum 391. 
- lacticum 391. 
- nitricum 391. 
- - Anwendung 392, 677; 

Ekzem, nassendes 
170. 

- - cum Kalio nitrico 392. 
- - fusum in bacillis 688. 
- - Losungen als Atzmittel 

690. 
- - Wirkung 391; Atzwir-

kung 170. 
- praecipitatum 389. 
- proteinicum 393. 
Argilla 403, 632. 
Arginin 87. 
Argobol 393. 
Argochrom 492, 631. 
Argoferment 390. 
Argoflavin 150, 492, 623. 
Argoplux 392. 
Argyrie 392. 
Argyrol 394. 
Aristochin 541. 
Aristol 315. 
Aristolsalbe 315. 
Armhaare 224. 
Arnicabliiten 523. 
Arnicatinktur 523. 
ARNINGsche. Pinselung 155, 

535. 
Arnotan (ALLARD) 360. 

Sachverzeichnis. 

Arrectores pilorum 114. Arthritis gonorrhoica, Behand. 
Arrhenal 335. lung: Typhusvaccine 614. 
Arsacetin 336. Arzneiexantheme, Magnobrol 
Arsamon 335. bei 22. 
Arsan 340. Arzneiidiosynkrasie 113. 
Arsanilsaures Natrium 336. Arzneimittel, dermatologische 
Arsen 332; Verbindungen 332. 297. 
- Capillarwirkung des 195. Arzneizubereitungen, Herstel-
- carcinogene Wirkung 196. lung dermatologischer 564. 
- juckstillendes Mittel? 211. Ascaridenidiosynkrasie, Aller-
- Stoffwechselwirkung 195. giestudien 698. 
- Wirkung auf die Haut und Ascaridiosis 603. 

den Fettgehalt des Un- ASCHNERscher Bulbusdruck-
terhautfettgewebes 76; versuch 133. 
Wirkung bei Derma- Aseptische Paste 348, 512. 
tosen 195. Asiatische Pillen 333. 

- Zellgift mit gleichzeitiger Asparaginsaure 228. 
Capillarwirkung 193. Asphalt 148. 

Arsenbehandlung 193; Indi- Asphyxie, lokale, Amylnitrit-
kationen und Kontra- behandlung 198. 
indikationen 196; Haar- Aspirin 94, 99, 217, 223. 
wachstum und 235. . Aspirinvergiftung 98. 

- Anwendung bei Haaraus- Astaphylol 677. 
fall 237 ; bei Lichen ru ber Asterol 381. 
planus 211. Asthma: 

Arsenerytheme 194, 195. - allergenfreie Luft und 603. 
Arsengehalt des Teers 150. - Ekzem und, bei den Pelz-

arbeitern 698. 
Arsengewohnung 195, 196. _ Ephetonin bei 126. 
Arsenmelanose 193, 195. Astonin 335. 
p-Arsenophenyl-dimethyl- Atemzentrum 121. 

amino-pyrazolonmethylen-
sulfoxylsaure, Natrium- - Saurebasengleichgewicht 

und 20. 
salz der 3~7· . Atophan 35, 202, 543. 

Arsenpas!en, Atzmlttel 691. _ Anwendung bei Derma-
Arsenschaden, akute 195. tosen 35' bei Ekzem 205· 
Arsensu.blimatpastenstift 663'1 bei Gicht 592. ' 
Arsent!loxyd 193, 332; s. Ar- _ Wirkung 35, 615, 695. 

sem~. . Atophansalbe 543, 593. 
Arsentr~sulfl~ 193, 334. Atophan-Suppositorien 543. 
- Deplla~orlUm 239. Atophanyl 543. 
Arsenvergiftung, akute 193; Atoxyl 336' Wirkung und 

chronische 193; Behand- Anwendu~g 336. 
lung 196. Atrix (Enthaarungscreme) 

Arsenwasser 600, 601. 327. 
Arsenwirkung,. a~si~lat?ri- Atropa Belladonna 120. 

sche und disslmllatorIsche Atrophische Haut, Histo-
76. .. hydrie 48. 

Arsenige Saure 332; Atzwir- Atropin no, 120, 128, 131, 
kung 193. 252, 546; schwefelsaures 

Arsenigsaureanhydrid 332. 546. 
Arsenigsaures Natrium 334. - Anwendung 310; zur phar-
Ars<!?-ik 189. makologischen Priifung 
- Atzmittel 172, 173. des autonomen Nerven-
- Capillargift 191. systems 133; bei Pilo-
- weiBer 332. carpinvergiftung 120; 
:- Zellgiftmit Capillarwir- . gegen Salvarsanschaden 

kung 190. 124; in der Dermatologie 
Arsenikesser 195. 121. 
Arsenik-Salicyl-Cannabis- - Capillarwirkung 197. 

Pflastermull nach UNNA - Hautrote nach 197. 
461, 514. - juckstillende Wirkung 211. 

Arsenikzoster 193. - Perspiratio insensibilis und 
ArsenUnl sulfuratum rubrum 59. 

334. - pharmakologische Wir-
Arsylen 340. kung 121. 



Atropin: 
- Wirkung auf die Haut 546; 

auf das parasympathi
ache System 116, 118; 
auf die SchweiBdriisen 
223. 

Atropinmethylnitrat 547. 
Atropinsulfat 546. 
Atropinum 546. 
- methylonitricum 122, 547. 
- sulfuricum 546. 
Atropinvergiftung 122, 546. 
-::- Behandlung 122. 
Atzammoniak 329. 
Atzende Losungen 689. 
Atzkali 355. 
Atzkalistift 688." 
Atzkalk 359, 362. 
Atzmittel 169, 170, 1'72; als 

Anasthetioa 209; An
asthesin ala Zusatz 509; 
hartende 174; Anwen
dung 174. 

~ Aoidum hydrobromicum 
303. 

- Acidum nitricum fumana 
330. 

- AlauD. 404. 
- Argentum nitrioum 39I. 
- arsenige Saure 334. 
- Auripigment 335. 
- Calcaria usta 362. 
- Chromsaure 405. 
- Cuprum acetioum 386. 
- Cuprum sulfurioum 387, 

388. 
- Essigsaure 422. 
- Extii.tol 496. 
- Liquor Ferri sesquiohlorati 

406. 
- Liquor Stibii ohlorati 34l. 
- ]{ilohsaure 424. 
- Phenolumliquefaotum 494. 
- Pyrogallol 506. 
- Resoroin 503. 
- Sublimat 376. 
- Triohloressigsaure 123, 424. 
~ Wasserstoffsuperoxyd 299. 
- Zincum ohloratum 368. 
Atznatron 358. 
Atzpasten 93, 193, 362. 
- COsMEsche 334. 
- UNNAsche 362. 
- Wiener 362. 
- zusammengesetzte nach 

CANQUOIN 369. 
Atzstifte 392, 688. 
Atzstoffe, feste 688. 
- pulverformige 688. 
Atzsublimat 376. 
Atzung, chemische 687. 
- GlUhhitze- 686. 
Aufpfropfung, BRAUNsche 

685. 
Augenbrauen: 
- Farbung 249. 

Sachverzeichnis. 

Augenbrauen : 
- lateraler Ausfall 231, 245; 
.. s. Haarausfall. 
- Wachstum 224. 
Augensalbe, SCHWEISSINGERS 

379. 
Auligen 329.' 
AuIin 329. 
Aulinogen 329. 
Auramin 0 489. 
Aurantiasis 113.
Aureol 255. 
AureoIine, Blondierungsmittel 

249. 
Auripigment 334. 
- Depilatorium 239. 
- Quellungswirkung auf Na-

.gel 90. 
Aurooantan 398. 
Aurooollargol 39l. 
Aurojaool 192. 
Aurophos 191, 397. 
Aurophos-Exanthem 713. 
Aurothiogluoose 397. 
Aurum-Kalium oyanatum 191, 

395. 
Autoagarvacoinen 610. 
Autohii.motherapie 617, 699. 
Autoserotherapie 699. 
Autovaccine 705. 
Avitaminosen 43. 
AXUngia Pedum Tauri 436. 
- porci benzoinata 655; 

s. Schweinefett. 
Azobenzol 253. 
Azodermin 488. 
Azodolen 318. 
Azodolen-Boluspuder 318. 
Azodolensalbe 318. 
Azodolenzinkpaste 318. 
Azofarbstoffe 253, 488. 
- Reduktion der 253. 

Bacillosen, Vacoinebehand
lung 609. 

Bacillus prodigiosus, Gewoh
nung des, an Strahlenwir
kung 698. 

Ba.ckerekzem 602, 603. 
- allergische Hautproben bei 

699. 
-'- Entstehung des 699. 
Backhefe 433. 
Bader: 
- adstringierende, Indika

tion und Erfolge 647; 
Technisches 647. 

- alkalische, Indikation und 
Erfolge 646; Techni
sches 646. 

- Anwendung bei Derma
tosen 210. 

- aromatisch-vegetabilische 
650. 

- Dauerbader s. d. 
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Bader: 
- desinfizierende 645; Iudi

kation und Erfolge 651; 
Technisches 651. 

- Eau de Cologne 650. 
- indifferente, Iudikation 

und Erfolge 646; Tech
nisches 646. 

- medikamentose 644, 713. 
- radioaktive 650. 
- reizende, Indikation und 

Erfolge 650; Technisches 
650. 

- saure, Indikation und Er
folge 647; Technisches 
647. 

-Teerbader So d. 
Bain alcaliIi. 646. 
- d'amidon 646; Technisches 

646. 
Bains gelatineux 646. 
Balanitis: 
- Behandlung: 
...:... - Nosophen 317. 
- - Tl,tnninpuder 516. 
- - Tannoform 517. 
Ballaststoffe 153. 
Balnacid 476. 
- Iudikation und Erfolge 

647; Technisches 647. 
Balneologie der Hautkrank

heiten 697. 
Balnochlorina, Anwendung 

576. 
Balsame 143, 165, 528. 
Balsamum pel'1).vianum 528 ; 

artificiale 529. 
- terebinthinae 525. 
BAMBERGERSChe Base 107. 
Barbarossasalbe 577. 
Bardella-Wismutbrandbinden 

nach v. BARDELEBEN 345. 
Barium sulfuratum 327. 
Bariumchlorid 22I. 
Bariumsulfid 327. 
- Depilatorium 239. 
B!i.rlappsamen 470, 632; als 

Puder 18. 
Bii.rlappsporen 470. 
Biirme 433. 
Bartbildung bei alten Skopzen 

230. 
Barthaare, Wachstums-

geschwindigkeit 224. 
Basalmembran IOI. 
Basedowsche Krankheit: 
- - Ergotamin bei 127. 
- - Hautwasserabgabe bei 

58. 
Bassorinfirnia 634. 
Bassorinpaste nach ELLIOT 

472. 
Bauohspeicheldriise s. Insulin. 
Baume de Dr. BAISSADE 163. 
Baumwollsamenol 438. 
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B - D - H - Indicator (British
Drug-Houses-Indicator) 9. 

Behaarung, fehlende der Axilla 
und sparliche Genitalbe
haarung bei Dysfunktion 
der Hypophyse 230. 

Beinhaare 224. 
BENCE-J ONEssche Dermatose 

ll3. 
Benzin 148. 
Benzinoform 413. 
Benzinum Petrolei 409. 
Benzoe 508. 
Benzoeharz 78, 508. 
Benzoe-Lanolin nach LAssAR 

447. 
Benzoe-Salicylvaselin (LAs-

SAR) 513. 
Benzoesa ure 509. 
- Anwendung 679. 
- Blasenbildung durch 92. 
- Hautantisepticum 676. 
- sublimiert aus Harz 509. 
Benzoeschmalz 78, 435. 
Benzoetalg 436. 
Benzoetinktur 508. 
Benzol 145, 146, 147, 487. 
Benzolum 487. 
Benzophenol 493. 
Benzophenoneid 489. 
Benzoylacetylperoxyd 510. 
Benzoylperoxyd 510. 
Benzozon 510. 
BERANEK-Tuberkulin 611. 
BERGHSche Pinzette zur Haar-

entfernung 686. 
Beri-Beri 43, 600. 
Biebricher Scharlach 488. 
Bienenwachs 442, 656, 716. 
- Salbengrundlage 78. 
Bierhefe, Heilwirkung bei 

Pellagra 600. 
Bimsstein 404. 
Bimssteinseifen 451, 673. 
Biochemische Untersuchungen 

bei Hautkrankheiten 696. 
Biozyme 433. 
Birkenteer 145, 147, 475. 
Birkenteertinktur : 
- HEBRAsche 475. 
- zusammengesetzte 475. 
Bismolan-Gleitsalbe 344. 
Bismolan-Paste 344. 
Bismolan-Suppositorien 344. 
Bismutol 344. 
Bismutose 346. 
Bismutum loretinicum 319. 
- oxychloratum 344. 
- oxyjodato-gallicum 321. 
- oxyjodatum 344. 
- oxyjodoLl,llicum 321. 
- phosphoricum solubile 344. 
- subaceticum 344. 
- subgallicum 345; Streu-

pulver mit 345. 

Sach verzeichnis. 

Bimutum: Bleizucker 382. 
- subnitricum 345. Bleichende Salbe nach JESS-
- - AnwendungbeiParony- NER 380. 

chien 688. Bleichmittel: Wasserstoff-
- subsalicylicum 345. superoxydlosung als 299; 
- tribromphenylicum 346. s. Haarbleichmittel. 
Bisulfide 156. Bleichwirkung der Sauerstoff-
Bisulfite 156. mittel 168. 
Bitumol 484. Blitzpulver 470. 
Blankenheimer Tee als Volks- Blondieren 249. 

mittel gegen Lungentuber- Blondierungsmittel 249. 
kulose 42. Blut s. Kohlensaure; s. Was-

Blasenbildung, Benzoesaure- serstoffionenkonzentra-
wirkung 92. tion. 

Blastomycosis interdigitalis, BI)ltauswaschungen mit Nor-
Prophylaxe 675. mosal 699. 

Blattlause, Nicotin gegen 129. Blutbild nach Proteininjek-
Blaubeeren 519. tion 615. 
Blei 381. Bluteinspritzung, intra-
- essigsaures (neutrales) 382. cutane 617; intragilltaale 
- gerbsaures 385. 617; intravenose bei Der-
- stearinsaures 385. matosen 617; subcutane 
- Wirkung 199, 200. 617. 
Bleiacetat 382. Blutgerinnungsfahigkeit, Zu-
Blei-Camphersalbe 522. nahme der, nach Protein-
Bleicarbonat, basisches 383. injektion 615. 
Bleiessig 383. Blutjodspiegel 179. 
Blei-Eucerinsalbe nach UNNA Blutkohle 349. 

383. Blutreinigungsmittel 578. 
Bleiglatte 384. Bluttransfusion 699. 
Bleihaltige Haarfarbemittel Blutversorgung der Haut 185. 

249. Blutzucker bei Dermatosen 
Bleijodid 384. 596. 
Bleiliniment, BOECKsches 635. Blutzuckergehalt, Abnahme 
Bleioxyd 384. nach Zufuhr von Schwefel 
- rotes 384. 159. 
Bleipflaster 459. Blutzuckerkurve, sympathi-
Bleipflasterfirnis 672. kotone bei Dermatosen 
Bleipflaster-Lanolinsalbe 447. 62. 
Bleipflasterpomade (UNNA) : Blutzuckeruntersuchungen: 

438. I variationsstatischer Mittel-
Bleipflastersalbe 459. • wert 62. 
Bleipflasterverbindungen 671. I Blutzuckerwerte bei Haut-
Bleisalbe 383. krankheiten 694, 696. 
- LASsARsche 459. - erhohte bei Ekzem 62. 
- zahe nach NEISSER 459. Bogenlampenbestrahlung, 
Bleisalben, Resorption durch Perspiratio insensibilis und 

die Haut 139. 216. 
Bleisalze 202. Bohnenstarke 468. 
- GefaBwirkung 191, 199. Bohrer in der Hautchirurgie 
BleisubacetatlOsung 383. 684. 
Bleitannat 385. Bolus 142, 632. 
- feuchtes 385. - alba 403; als Puder 18. 
Bleivaseline, weiche nach - roter 403. 

NEISSER 459. - rubra 403; als Puder 18; 
Bleivergiftung 382; chroni- Zusatz zu Puder 633. 

sche, Alopecie nach 248. Bolus-Glycerinpaste nach UN-
Bleiwasser 383; GOULARDS NA 403; Bolus-Glycerin-

383; s. Aqua Goulardi. Essig-Paste nach UNNA 
Bleiwasserliniment BOECK 403. 

383. Boluspasten 661. 
Bleiwasserumschlage 61. Bonnaplast 461, 668. 
BleiweiB 383. Bor 347; Verbindungen 347. 
BleiweiBpflaster 383. Bor-ameisensaures Aluminium 
BlciwciBsalbo 384. 400. 
- campherhaltige 384. Bor-Casein-Firnis 428. 



Bor-Eumattan 663. 
Bor-Glycerin-Lanolin 348. 
Bor-Glycerinsalbe 348. 
Boral40L 
Borax 184, 348. 
- neutraler 349. 
- Resorptionsfahigkeit 184. 
Boraxlosung, wasserige, Wir-

kung 185. 
Boraxseife 674. 
Borneolum salicylicum 514. 
Bornylsalicylat 514. 
Boroglycerin 348. 
Boroglycerinsalbe 416. 
Borsalbe 348. 
Borsalicylsaurelosung 348, 

512. 
Borsa ure 347. 
- Anwendung: Epidermo

phytien, intertriginose 
17. 

- Desinfiziens 183. 
- Keratoplastische Wirkung 

184. 
- Pufferkapazitat 15, 184. 
- Wirkung auf die Raut 184. 
- Wirkungsmechanismus184. 
Borsaureli:isungen, PH-Wert 

13: s. Tannin-Borlosung. 
Borsaureumschlage 61. 
- Wirkung 12; pharmakolo-

gische Wirkung 184. 
Borsaurevergiftung 185. 
Borstreupulver 348. 
Barsyl 348. 
BORYSche Mischung 324: zur 

Psoriasisbehandlung 525. 
BOUGARDSche Paste 193. 
Brandliniment 82, 362, 439, 

663. 
Brandwunden: 
- Behandlung 490. 
- - Adrenalin 124. 
- - Airolsalbe 321. 
- - Chinosolsalbe 543. 
- - Eston.Eumattan-Creme 

400. 
- - Myrrholin 532. 
BRANDOWsKIsche Base 250, 

251. 
Braune Salbe, LASsARsche 

475. 
Brechweinstein 342. 
- pharmakologische Wir-

kung 173. 
Brechweinsteinsalbe 173, 342. 
- Anwendung 173. 
Brechweinsteinvergiftung, 

Bekampfung 342. 
Brenzkatechin 100, 122, 147. 
Brenzkatechinmonomethyl-

ather 499. 
Brillantgriin 489. 
Brom 303. 
- Ausscheidung durch die 

Talgdriisen 75. 

Sachverzeichnis. 

Brom: 
- Ausscheidungsorgane des 

207. 
- Befund im Gehirn 207. 
- Chloride und, im Organis-

mus 207; Bromwirkung 
als Folge einer. Chlor-

. verarmung 207. 
- Experimentelles 206. 
- Juckempfindung und 206. 
- Kochsalzausscheidung 

nach Zufuhr von 40. 
- Sedativum mit eorticalem 

Angriffspunkt 206. 
- Wirkung bei Dermatosen 

207. 
- Zentralnervensystem und 

206. 
Bromacne, TaIga bsonderung, 

verminderte bei 75. 
Bromalbacid 305. 
Bromalin 306. 
Bromammonium 303. 
Bromanion 206. 
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Bromwasserstoffsaure 303. 
BROOKEsche Paste 378. 
BRucKsche Organismus-

was chung 357. 
Brustwarzenbalsam 529. 
Bubonen: 
- Behandlung: 
- - Jothion-Pinselungen 

312. 
- - Milchinjektionen 621. 
Buchenholzteer 145, 147, 474. 
Buchenholzteerkreosot 498. 
Buffers (engl.), Synonym fiir 

Puffer 6. 
Bulbusdruckversuch, ASCH

NERscher 133. 
Burgund~rpech 531. 
Butter, Ol-Wasser-Emulsion 

81. 
Buttermehlvollmilch 583. 
Butylphenol 85. 
Byrolin 348. 

Bromcalcium 303. Cadogel 477. 
Bromeigon 305. Cajeputol 524. 
Bromexanthem, Brom in den Calcaria chlorata 301. 

Borken bei 207. - hydrosulfurata 326. 
Bromglidine 305. - saccharata bei Phenol-
Bromidrosis 214. vergiftung 144. 
Brominjektionen, intravenose - usta 362. 

305: bei Rautkrankheiten Calciglycin 361. 
206: Wirkungsmechanis- Calcinosis 113. 
mus 208. Calciril 360. 

Bromipin 305: solidum sac- Calcium 358: Verbindungen 
charatum 305. 358: Calcium-Sandoz 

Bromkalium 304. 363. 
Bromlithium 304. - Bedeutung fur Mensch und 
Brommagncsium 304. Tier 31. 
Bromnatrium 303. - bisulfurosum 362. 
Bromocoll 306, 518. - - liquidum 362. 
Bromocoll-Mattan 663. - baricum (pyroboricum, 
Bromocollsalbe 306. tetraboricum) 359. 
Bromocollseife 306, 454. - bromattim 303. 
Bromocoll-Suppositorien 306. - carbonicum 359. 
Bromocolltabletten 306. - - praecipitattim 359. 
Bromocollum solubile 306. - chloratum 359. 
Bromoderma: - - crudum 360. 
- Kalktherapie 34. - - crystallisatum 359. 
- Kochsalzbehandlung 41. - - siccum (purissimum, 
Bromol 495. neutritle) 360. 
Bromotan 517. - glykonsaures, therapeu-
Bromsalz, SANDowsches brau- tische Verwendung in 

sendes 304. der Dermatologie 696. 
Bromsalze, Wirkung der 304: 1- hydrosulfuratum 326. 

Nebenwirkungen 304; An- - hypochlorosum 168, 302. 
wendung 304. - hyposulfurosum 363. 

Bromsalzintoxikation, akute - Kalium und, Antagonis-
206; chronische 206. mus der Kationen 28. 

Bromsalzwasser, ERLEN- - Kieselsaure und, zur kom-
MEYERSches 304. binierten Behandlung 

Bromstrontium 304. 43. 
Bromural 306. - kohlensaures 359. 
Bromvergiftung, experimen- - lacticum 361. 

telle, Chloridinjektionen . - milchsaures 361. 
bei 207. - monojodbehenicum. 313. 
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Calcium: 
- monojodbehensaures 313. 
- oxydatum 362. 
- - hydricum- 362. 
- Pharmakologie des 31. 
- subsuHurosum 363. 
- suHoichthyolicum 481. 
- sulfuratum crudum 326. 
- - solutum 327. 
- thiosuHuricum 363. 
- unterschwefligsaures 363. 
- Vorkommen in der Raut 

29. 
Calciumbisulfit 362. 
CalciumbisulfitlOsung 362. 
Calciumbisulfitsalbe UNNA 

363. 
Calciumborat 359. 
-Calciumbromid 303. 
Calciumcarbonat 359. 
- gefalltes 359. 
Calciumchlorid 359. 
- acidotische Wirkung 24. 
- Anwendung bei Raut-

krankheiten 696. 
- getrocknetes 360. 
- krystallisiertes 359. 
- rohes 360. 
Calciumchlorid-Carbamid 361. 
Calciumchloridharnstoff 361. 
Calciumgehalt der Raare 225, 

226; bei schwarzen und 
weiBen Raaren 226; bei 
Frauen und Mannern 226; 
der Raut 36; der gesunden 
und kranken Raut 29, 695; 
des SchweiBes 212. 

Calciumhydrosulfid 326. 
Calciumhydroxyd 202, 362. 
- Quellungswirkung auf die 

Nagel 90. 
Calciumhypochlorit 302. 
Calciuminjektion, intravenose : 

Ritzegefuhl bei 34, 35; 
Wirkung 32, 34. 

Calciurokakodylat 336. 
Calciumlactat 361. 
Calciumoxyd 359, 362. 
Calciumsalze: 
- Anwendung 32. 
- Magnesiumsalze und, Ant-

agonismus zwischen 28. 
- Wirkung 615. 
Calciumstoffwechsel 593. 
Calciumsulfhydrat 326. 
- Quellungswirkung auf 

Nagel 90. 
Calciumsulfid 326. 
- Depilatorium 239. 
Calciumtherapie 695, 696. 
Calciumthiosulfat 363. 
Calciumverschiebung in der 

Raut, Beziehungen zu Per
meabilitatsanderungen 
695. 

Sachverzeichnis. 

Calcium- und Kaliumvertei
lung in der normalen Raut 
695. _ 

Calciumwirkung, Theorie der 
32. 

Calcodylin 336. 
Callositas, Behandlung: Sali-

cylsaure 95, 99. 
Calmette-Tuberkulin 612. 
Calmitol 522. 
- Antipruriginosum 209. 
Calmitolbetupfungen bei 

Urticaria 604. 
Calmitolsalbe 522. 
Calorose 465. 
Calvities frontalis adoles

centium 231. 
Camphene, Rautantiseptica 

676, 680. 
Campher 521. 
- juckstillende Wirkung 

209. 
- klinstlicher (synthetischer) 

521. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 
- zentralgefaBverengerndes 

Mittel 197. 
Campher-Perubalsam-

Schwefelseifen 673. 
Campherpraparate s. Calmitol. 
Campherpulver 521. 
Camphersalbe 521. 
- LAssARSche 379. 
Camphersaure, schweiB-

hemmende Wirkung 222. 
Campherseife 674. 
Campherspiritus 521. 
- Anwendung 678. 
Camphervaselin 521. 
Campherwein 521. 
Camphora 521. 
- artificialis 521. 
- carbolisata 521. 
- resorcinata 521. 
- thymolica 522. 
- trita 521. 
Camphoricin 521. 
Camphoroxol 300. 
Cantharidenbrillantine nach 

EIOHHOFF 502. 
Cantharidencampher 501. 
Cantharidenhaarol nach 

EICHHOFF 502. 
Cantharidenhaarspiritus nach 

EICHHOFF 502. 
Cantharidenpflaster, Raut

empfindlichkeit gegen, 
nach Rontgenstrahlen 
698. 

Cantharidenpomade EICH
HOFF 502. 

Cantharidentinktur: 
- Anwendung bei -Psoriasis 

61. 
--:- Raarwachstum und 235. 

Cantharidin 189, 501. 
- Zellgift 189, 190. 
Cantharidinathylendiamin-

gold 191. 
Cantharidindiurese 61. 
Cantharidinol 502; nach 

UNNA 502. 
Cantharidinum 501. 
Capillaren: 
- Raut-, Pfefferminzolwir

kung 209. 
- pharmakologische Beein

flussung der 197. 
Capillargifte 189, 190; und 

Nervengifte 190. 
- reine 190. 
Capillarmikroskopie 185; nach 

intravenosen Jodnatrium
einspritzungen 181. 

Capilllirwirkung des Arsens 
195. 

Caporit 302. 
Capsicttmtinktur, Raarwachs

tum nach Anwendung von 
235. 

Captol 421. 
Captol-Raarwasser 421. 
Captolpomade 421. 
Caramba 454. 
Carbain, Anwendung zur ion

toph<;lretischen "Anii.sthesie 
210. 

Carbamid,' Best8.ndteil des 
SchweiBes 212. 

Carbaminsaureester 539. 
Carbazol "147, 148. 
Carbo animalis 349. 
- Ligni pulveratus 349. 
- medicinalis 349, 350. 
Carbol, rohes 148. 
Carbolborsaurepuder 495. 
Carbolcampher 521. 
Carbolharn nach Teerintoxi-

kation 153. 
Carbolmentholsalbe 494. 
Carbolmentholspiritus 494. 
Carbolol 493. 
Carbolpillen 495; nach 

KAPOSI 495. 
Carbol- Quecksilberpflaster 

460. 
Carbolsalbe 493. 
Carbolsaure 143, 147, 493. 
- Anastheticum 209. 
- flUssige 493. 
- interne Anwendung 144. 
Carbolwasser 493. 
Carbonal 356; 
Carboneol nach K. RERX-

HEIMER 477. 
Carboneum sulfuratum 326. 
- tetrachloratum 413. 
Carboplantin 477. 
Carboterpin 477. 
Carburierungsmittel 145. 



Sachverzeichnis. 

Carcinom: Chelonisol 558. 
- experimentelle Erzeugung Chemidrol 298. 

durch Teer 150, 151. Chemie der Haut 26; der alten 
- Haarveranderungen bei und kranken Haut 696. 

248. - physikalische, und Phar-
Cardol 250. makologie der Hautober-
Carnaubawachs 444. flache 2. 
Casanthrol (UNNA) 477. _ physiologische und patho-
Casein 427. logische der Haut 697. 
Casein-Albumosen-Kinder- Chemotherapie 579, 608, 628, 

seife 672. 711. 
Casein, Yatren- 544. Chenolin 558. 
Caseinpraparate, Anwendung China cuprea 541. 

622. Chinaalkaloide 538. 
Caseinsalbe 428. 
Casein-Teersalbe UNNA 428. Chinagerbsaure 538. 

Chinaldin 146. 
Caseinum 427. Chinamin 538. 
Caseosan 428, 622. Chinarinde 538. 
- Anwendung und Wirkung Chinasaure 538. 

616. Chinatinktur 538. 
- "\yirkung, Wesender, expe- _ Haarwuchs und 235. 

runentelle Untersuchungen Chinesenhaare, Wurzelfestig-
699. keit der 225. 

Caseot~rpol 527. Chinidin 538. 
Castor?l 440. I Chinin 202, 538, 539. 
Catamm 325. _ Anwendung' 
Cataplasma ad decubitum 385. __ Erysipel' 36, 205. 
Catechu .519. -.:. _ Haarausfall 237. 
Catec~utinktur 519. __ Pemphigus 41. 
Caust~ca 172.. __ Varizen 200. 
Caus~lCum Vlennense 362. __ vasoconstrictorische 
Cearm 445, 448. Zustande 198. 
Cellulose 465. 
Cellulosenitrate 465. 
Ceolat 408. 
Cer 408; Verbindungen 408. 
Cera s. Bienenwachs. 
- alba 443, 656. 
- Carnaubae 444. 
- flava 442, 656. 
Cerata 444. 
Ceratcreme (SOHLEICH) 444, 

661. 
Cerate 444, 566. 
Ceratum Aeruginis 387. 
- Cetacei 444. 
- - rubrum 445. 
- Galeni, Kiihlsalbe 79. 
- labiale 438, 663. 
- Vaselini 448, 661. 
Ceratvaseline 444. 
Ceresin 411. 
Cerolin 434. 
Cerolinpillen 434. 
Cerussa 383. 
Cetaceum 445, 656; s. Walrat. 
Cetylalkohol 415, 445. 
Cevadillin 545. 
Cevadin 545. 
Cevadinsaure 545. 
Chamaeleon 407. 
Chamomilla 222. 
Chaulmugraol 441. 
- Calciumausscheidung und 

32. 
Chelonidin 558. 

- chlorwasserstoffsaures 538. 
- gerbsaures 540. 
- -Injektionen, intramusku-

lare bzw. intravenose 
539. 

- -Iontophorese, Haarwachs
tum und 235. 

- schwefelsaures 539. 
- Uberempfindlichkeit gegen 

539. 
- Wirkung 615; auf Eiweill

zersetzung 41. 
Chinindihydrochlorid 540. 
Chinin-Harnstoff-Hydrochlo-

.rid 540. 
Chininhydrochlorid 538. 
- saures 540. 
Chininidiosynkrasie 698. 
Chininsalze 538. 
Chininsulfat 539. 
Chinintannat 540. 
Chinin-Urethan 539. 

541. 
Chininum: 
- aethylocarbonicum 541. 
- dihydrochloricum 540. 
- hydrochloriucm 538. 
- - carbamidatum 540. 
- sulfuricum 539. 
- tannicum 540. 
Chinoide Bindung 250. 
Chinolin 146, 147, 542. 
- Teerbestandteil 149. 
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Chinolincarbonsauren, H arn-
saureausscheidung nach 35. 

Chinolin-Wismutrhodanid346. 
Chinolinum 542. 
- chlorojodatum 318. 
Chinon 250. 
Chinondichlorimin 251. 
Chinondiimin 250, 251, 252. 
- Wirkung auf die Haut 251. 
Chinonimide 250. 
Chinonimin 250. 
Chinonkorper, unvertragliche 

253. 
Chinonstruktur, Korper von 

253. 
- Uberempfindlichkeit gegen 

Korper der 698. . 
Chinosol 542, 543. 
Chinosol-Kinderstreupulver 

543. 
Chinosolsalbe gegen Brand

wunden und Decubitus 543. 
Chinosol-Streupulver gegen 

FuBschweiB 543. 
Chinosol-Talg gegeD. Intertrigo 

und Frostschaden 543. 
Chloasmasalbe nach JOSEPH 

495. 
Chloasmen, Entfarbung durch 

Perhydrolsalben 299. 
Chlor 301. 
- Hautadsorption 12. 
- Hautantisepticum 676. 
- Substitution durch Brom 

im Organismus 207. 
Chlorathyl 417. 
- Analgeticum 201, 202, 208. 
Chlorathylspray 682. 
Chloralliydrat 420. 
Chloralum hydratum 420. 
Chloramin 487. 
- Zusatz zu Pasten 84. 
Chlorcalcium 359. 
Chlorcalciumgelatine 360. 
Chlorcalciuminjektionen, 

Hautsensibilitat nach 203. 
Chloreton, J uckreizlinderung 

durch 206. 
Chlorgas 301. 
Chloridchlor, disponibles 208. 
Chlorkalk 168, 301. 
Chlormagnesia 367. 
Chlormangel, Bromwirkung 

durch 207. 
Chlormittel 167, 168, 174. 
Chlornatrium 357. 
Chloroform 412. 
Chloroformium 412. 
Chlorophenolpasta gegen 

Lupus 495. 
Chlorophyll 126. 
Chlorpikrin, Zellgift mit gleich

zeitiger N erveneinwirkung 
190. 

Chlorsaures Kali 302. 



750 Sachverzeichnis. 

Chlorstoffwechsel in der Haut Chondroitinschwefelsaure S7. 
594. Chondroproteide S7. 

Chlorum solutum 301. Chrom 405;Verbindungen 405. 
Chlorverarmung 40. Chromidiosynkrasie 173. 
Chlorwasser 16S, 301. Chromidrosis 214. 
Chlorzink 36S. Chromoform 420. 
- Atzwir~ung 174. Chromoform-SchweiBpuder 
Chlorzink-Atzpaste 369. 420. 
Chna s. Henna. Chromolyse 113. 
Cholesterin 44, 7S, 79, SO, 446. Chromsaure 172, 405. 
- Abbau im Blute 72. - Hautantisepticum 676. 
- Anwendung bei Haaraus- - Intoxikation durch 173. 

fall 237; bci paroxys- - Pharmakologie 172. 
maIer Hamoglobinurie - Wirkung und Anwendung 
71. I 405. - Ausscheidung aus den Chromsaureanhydrid 405. 
Talgdriisen und mit der Chromtrioxyd 405. 
Hornsubstanz 71. Chromtrioxydvergiftung, 

- Bestrahlung mit ultra- chronische 173. 
violettem Lichte, anti- Chronex (Salbe) 666, 716. 
rachitische Wirkung 72. Chronexal 322. 

- chemische Untersuchung Chrysarobin 99, 153, 154, 155, 
72. 156, 535. 

- Digitonin- 71. - Anwendung in der Derma-
- Eigenschaften 71. tologie 155. 
- Emulgator S1. - Mausecarcinom und lSI. 
- Formel 69. - Nebenwirkungen 155. 
- Kolloid, hydrophiles 69. - pharmakologische Wirkung 
- Nachweis, qualitativer und 154. 

quantitativer 71. Chrysarobin-Chloroform 413. 
- Vorkommen 71; in der Chrysarobin-Dermasan 515. 

menschlichen Haut 69; Chrysarobindermatitis 536. 
in den Sekretfetten und Chrysarobinflecken, Entfer-
in den Zellfetten 69; im nung aus der Wasche 536. 
SchweiB 215; im Talg Chrysarobin-Guttaplast 536. 
6S. Chrysarobinleim UNNA 536. 

Cholesterinamie,Xanthoma- Chrysarobin-Milkuderm 427. 
tose und 72. Chrysarobinol 536. 

Cholesterindepot, Fettgewebe, Chrysarobinpaste: 
subcutanes als 66. - NEIssERsche 537. 

Cholesterinderivate im Talg Chrysaro¥insalbe, zusammen-
6S. gesetz'te (UNNA) 536. 

Cholesterinester, Cholesterin Chrysarobinsalbenstifte 668. 
und, Unterscheidung und Chrysarobin-Spiritus 537. 
Trcnnung 71. Chrysarobin-Teer- Gelanthum 

Cholesteringehalt der Haare 431. 
226; der Haut 69, 73. Chrysarobintetraacetat 537. 

Cholesterinspiegel bei Derma- Chrysarobin-Traumaticin 413, 
tosen 596. 537. 

Cholesterinstoffwechsel: Chrysarobintriaceta t 537. 
- Haarwuchs und 232. Chrysarobinum 535. 
- Vigantol und 44. Chrysatoxin 154. 
Cholesterinvaselin, Haarwuchs Chrysen 147. 

und 235. Chrysophanol (Methyldioxy-
Cholin 232. anthranol) 535. 
- Adrenalin und 115. Chrysophansaure 154,155,537. 
- Speicherung in der Haut Cignolin 100, 153, 155, 156, 

74. 537. 
- Vorkommen im Talg 68. - Anwendung in der Derma-
- Wirkung 116; parasym- tologie 156. 

pathikotrope Wirkung - Wirkung 155; auf das 
74. Haarwachstum 234. 

Cholinamie, menstruelle 74. Cignolin-Acetonspiritus 636. 
Cholingehalt des SchweiBes Cignolinbraun (UNNA) 156. 

213. Cinchona Calisaya WEDDELL 
Cholsaure 71. 53S. 

Cinchona: 
- Ledgeriana Howard 538. 
- succirubra PAVON 53S. 
Cinchonidin 538. 
Cinchonin 53S. 
Cinchonin-Herapathit 541. 
Cinchoninsaure 35. 
Cinchoninum jodosulfuricum 

541. 
Cinchophen 35. 
Cineol 524. 
Cinnabaris 3S0. 
Cinnamein 52S. 
Cinnamenylacrylsaurepiperi-

did IS9. 
Citronensaure 425; im SchweiB 

215. 
Clavus, Behandlung: 
- -- Salicylsaure 99; Tri

chloressigsaure 93. 
Clorina 487. 
Coaltar, alcoholic solution of 

153. 
Cocain 1I5, 121,122, 210, 219. 
- Anwendung zur ionto

phoretischen Anasthesie 
210. 

Cocosbutter 438. 
Cocosfett 43S. 
- Wasseraufnahmefahigkeit 

S1. 
CocosnuBol 438, 656. 
Cocosseife 674. 
Codeillum s. Kodein. 
Coffein 191, 199, 219. 
- Capillarwirkung bei lokaler 

Anwendung 190. 
- zentralgefaBverengerndes 

Mittel 197. 
Coffeinreaktion 109, no. 
Coffeinum natriobenzoicum 

110. 
- natriosalicylicum no. 
Colchicin: 
- Anwendung in der Derma

tologie 196. 
- Capillargift 191. 
Cold Cream 444, 656, 658; 

Kiihlsalbe 79. 
Colibacillenautovaccin 613. 
Collargol 389. 
Collargolsalbe zu Einreibungs

kuren 389. 
Collaurin 395. 
Collemplastra, amcrikanische 

668. 
Collemplastrum adhaesivum 

460; mite 462. 
- Helfenberg 66S. 
Collerette epidermique 677. 
Collodium 465, 635, 636; in-

sensible Wasserabgabe 
nachAuftragungvon 77. 

- Acidi tannicicumResorcino 
516. 

- cantharidatum 636. 



Collodium: 
- crotonatum 466. 
- elasticum 466, 636. 
- - salicylatum 512. 
- Hydrargyri bichlorati 466. 
- Jodoformii 466. 
- lacto-salicylatum 466. 
- Paraformii UNNA 466. 
- ricinatum 636. 
- salicylatum 466, 512; UNNA 

512. 
- - elasticum compositum 

512. 
- tannatum 466. 
Colloidoklasie (WIDAL) 623. 
Collosin 466. 
Colophonium 531. 
Colorimetrische pwBestim-

mung 9. 
Comalonga, danisches Haar-

wuchsmittel 234. 
Combustin 347. 
Comedonen: 
- Behandlung: Acidum ace

ticum dilutum 423. 
- Cholesterinvermehrung bei 

72. 
- Entfarbung durch Perhy-

drolsalben 299. 
Comedonenfett 69. 
- Zusammensetzung 70. 
Comedonenquetscher 684. 
Commiphora 531. 
Compretten (M.B.K_) c. Acid. 

arsenicos. 334. 
Conchinamin 538. 
Condylomata acuminata: 
- Behandlung: 
- - Alumen ustum und 

Pulvis Sabinae 4004. 
- - Atzmittel 174. 
- - Henna 250. 
- - Paraformkollodium 

419. 
- - Resorcin 102, 503. 
- - Resorcinpastenstift 

663. 
- - Sabinae Summitates 

pulv. 688. 
Coniin 128. 
Contre-prurit-reflexe 211. 
Coramin 220. 
Coriomucoid 87. 
Cornillin (Hiihneraugenmittel) 

514. 
Cornina 514. 
Corpus striatum, Salicylsaure 

und 98. 
Cortex Quercus 518. 
COSMEsche Atzpaste 193. 
CREDEsche Salbe 389. 
CREDEsches Silber 389. 
Creme celeste 658. 
Cremor Gelanthi UNNA 431, 

635. 

Sachverzeichnis. 

Cremor: 
- refrigerans UNNA 447,657, 

658. 
- - cum Aqua calcis 

(UNNA) 447. 
- - Plumbi subacetici 

(UNNA) 447. 
Cresolum crudum 496. 
Creta alba 632; als Puder 18. 
Crookesit 239. 
Crotonol 442. 
Crurin 346, 542. 
Cumarin, geruchverbesserndes 

Mittel 79. 
Cuprein 538, 541. 
Cupreinum 541. 
Cuprex 388; Cuprex neu 

388. 
Cuprinitrat 387. 
Cuprocollargol 391. 
Cuprojodid 387. 
Cuprum aceticUlp.· 386. 
- aluminatum-Atzstift 688. 
- chloratum, Desinfektions-

kraft 183, 678. 
- citricum solubile "Arlt" 

387. 
- jodatum 387. 

nitricum 387. 
oxydatum 387. 
phenolsulfonicum 387. 
subaceticum 386. 
sulfocarbolicum 387. 
sulfuricum 387. 

- - Anwendung 678. 
Curare 128. 
Cusol 387. 
Cusylol 387. 
Cuti-Leukogen 561. 
Cuti-Tuberkulin Hochst 558. 
Cutis anserina 114. 
- Wasserreichtum bei ovari

eller Adipositas 48. 
Cutislappen zur Deckung von 

Hautverlusten 685. 
Cutol 400; liislich 400. 
Cyan, keratolytische Eigen

schaft 92. 
Cyanalkalien, hornlosende 

Wirkung 229. 
Cycloform 202, 510. 
Cycloformpaste 510. 
Cystein 89, 161. 
- Reaktion 89. 
- Schwefelgehalt 157. 
- Umwandlung in Cystin 

157; Eisenmengen als 
Katalys(j,toren 157; Um
wandlung in Cystin beim 
Haar 238. 

Cystin 161, 228, 234. 
- Bildung aus Cystein 157, 

158. 
- Haupttrager des Schwefels 

88. 
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Cystin: 
- Schwefelgehalt 157. 
- Vorkommen im Menschen-

haar 226, 227. 
Cystingehalt der Nahrung und 

Wachstum des Haares 227. 
Cystinvaselin, Haarwuchs und 

235. 

Dahlia 490. 
Dahliaviolett 490. 
DAlUNsche Losung 168, 301. 
- -- Desinfektionskraft 677. 
Dakrysol 446. 
Dammarharzpflaster, Uber-

empfindlichkeit gegen 671. 
Dampf, heiBer in der Haut-

therapie 642. 
Dampfdusche 642. 
Dampfkompressen 641. 
DARIERsche Krankheit, Be-

handlung: Pyrogallussalbe 
507. 

Darmdesinfiziens, Menthol als 
520. 

Datura 121. 
Dauerbader zur Behandlung 

des Juckreizes 2] O. 
Decholin zur Steigerung der 

Salyrgandiurese 55. 
Deckmittel 632. 
Deckung von Hautverlusten 

685. 
Decubitus: 
- Behandlung 385, 532. 
- - Chinosolsalbe 543. 
- - Unguentum contra de-

cubitum 383. 
Decubitussalbe nach FRE

RICHS 522. 
Dehydrierung, biologische 

253 .. 
Dehydrocholsaure, diuretische 

Wirkung 55. 
Dekortikation hei Rhino

phyma 684. 
Dephagin 429. 
Depigmentationen, ortliche, 

Carbolsaureatzung 691. 
Depigmentierung nach Tho

rium X 716. 
Depilatoria 93, 239; Theorie 

der 229. 
- Auripigment 335. 
- BEIERSDORFFsches 327. 
- UNNAsches 239. 
Dericinol 440. 
Dermalin 448. 
Dermaprotin 429, 616. 
Dermatitis: 
- akute, durch Schwefel160. 
- artificialis, salzarme Kost 

bei 594. 
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Dermatitis: 
- atrophicans: 
- - Behandlung: Diuretica, 

extrarenal wirkende 
59. 

- - Histohydrie 48. 
- Behandlung 604. 
- bullosa, Behandlung: Nor-

malserum 619. 
- congelationis erythema

tosa et bullosa, Amyl
nitritbehandlung 198. 

- exfoliativa: 
- - Arsenschadigung 195. 
- - Harnsaureserumspiegel 

bei 596_ 
- - Purinbasen bei 596. 
- herpetiformis 113. 
- - Behandlung 606. 
- - - Abijoninjektionen 

621. 
- - - Kalktherapie 33. 
- - - Normalserum 619. 
- --'- - Phosphorbehand-

lung 331. 
- - - Teerbehandlung 

153. 
- - - Trypaflavin 185. 
- - Blaseneruption nach 

Verdrangung des 
Chlors durch Brom 
208_ 

- - Hamsaureserumspiegel 
bei 596. 

- - Jodiiberempfindlich
keit bei 40, 182. 

- - Kochsalzzufuhr bei 42. 
Odembereitschaft und 

Kochsalzausfuhr bei 
39. 

Odembereitschaft der 
696. 

Quaddelprobe bei 1l3. 
- infekti6se, Hyperglykamie 

bei 596. 
- intertriginosa, Hyperglyk

amie bei 62, 588. 
- Pyrogallol- 144_ 
- toxische, Natriumthiosul-

fatbehandlung 596. 
Dermatol 345_ 
Dermatol-Streupulver 345. 
Dermatomykosen: 
- Behandlung: 
- - Andriol-Uran-Salbe 

322_ 
- - Epicarin 534. 
- - Jothion-Pinselungen 

312. 
- - Mitigal 328_ 
- - Sulfur praecipitatum 

323. 
Dermatoplasie 143_ 
Dermatosen: 
- Behandlung: 
- - Insulin 550_ 

Sachverzeichnis_ 

Dermatosen: 
- Behandlung: 
- - Kalktherapie 33_ 
- - Kieselsauretherapie 42_ 
- - Kochsalzbehandlung 

41. 
- - Umschlage, feuchte 61. 
- dyshormonale 597. 
- Histohydrie bei 48_ 
- idiosynkrasische nach ei-

weiBhaltigen Nahrungs
mitteln, Prophylaxe 607_ 

- infekti6se, Behandlung 
608; s_ Chemotherapie; 
s_ Protoplasmaaktivie
rung; s_ Vaccins und 
Seren_ 

- mercurielle, Adrenalinbe
handlung 124_ 

- Saurebasenhaushalt bei 21, 
22, 23. 

- Stoffwechselstorungen und 
21. 

- Wasserstoffionenkonzen
tration im Blute bei 24; 
im Ham 25_ 

Dermatrophien 113_ 
Dermographia: 
- alba 105_ 
- elevata 105_ 
- rubra 105_ 
Dermographismus 105, 108; 

negativer und positiver 
105. 

- positiver, Vorkommen bei 
Dermatosen 109_ 

- Wasserstoffionenkonzen
tration des Blutes und 
108. 

Dermoreaktionen, pharmako-
dynamische 109_ 

Dermosapol 448_ 
Dermosapolpraparate 456_ 
Dermotherma 422_ 
Dermotubin 558, 611. 
Desensibilisierung 581, 698; 

als Teil der Hauttherapie 
601; s_ Quecksilberderma
titis 141. 

Desichthol 482_ 
Desinfektionskraft der Seifen 

85. 
Desinfektionssalbe, NEISSER

SIEBERTsche 377_ 
Desinfektionswirkung, che

mische Grundlagen 717. 
Desinficientia der Oberhaut 

174. 
Desitinsalb3 437, 655, 715. 
Desjodothyroxin 179. 
Desoxycholsaure 71. 
Detoxin, Anwendung 576_ 
Dextrin 469. 
Dextrinoform 419. 
Dextrinpaste 469. 
Dextrinum 469_ 

. Dextrocid 408_ 
Dextroform 419_ 
Dextrose 464. 
Diabetes insipidus 51, 53, 54_ 
- - Dermographismus und 

109_ 
Diabetes mellitus: 
- - Dermatosen bei; Er

nahrung bzw _ innere 
Behandlung 585_ 

- - Diatbehandlung 693_ 
- - Ergotamin bei 127. 
- - Hirsutismus bei 230_ 
- - Insulineinspritzungen 

bei, Abheilung von 
Geschwiiren 65. 

- - Schwitzen bei 216,217_ 
Diabetesbelastungskurve 588_ 
Diabetesdiat 589. 
Diacetylaminoazotoluol 488_ 
Diachylonsalbe 459, 671. 
Diachylonstreupulver 385. 
Diachylon-Wundpulver Engel-

hard 459_ 
Diathylather 417. 
Dialon 459_ 
- Anwendung 672_ 
Diamine, aromatische 251. 
Diaminodioxyarsenobenzol, 

Dinatriumverbindung des 
337_ 

m-Diamino-p-Dioxyarseno
benzoldimethansulfon
saure, Natriumsalz der 339_ 

Diaminodioxyarseno benzol
hydrochlorid 337_ 

Diaphoretica 221. 
Diastasewerte, erh6hte bei 

Dermatosen 596_ 
Diat in der Hauttherapie 581, 

692. 
Diatbehandlung, kochsalzfreie 

nach GERSON 41. 
Diathermie 580_ 
Diathese: 
- allergische 698_ 
- exsudative 582, 692_ 
- neuroarthritische 582_ 
Dibenzopyridin 150_ 
Dibenzoylperoxyd 510_ 
Dibromtanninharnstoff 518_ 
Dichlorathylsulfid, Zellgift mit 

Capillarwirkung 190_ 
Dichlorathylsulfidl6sung, 

Haarwachstum und 235_ 
Didym 408; Verbindungen 

408_ 
Didymsalicylat 408_ 
Didymum salicylicum 408_ 
Dielektrizitatskonstante 175. 
Diffusion 19, 137_ 
- Bedeutung fiir Salbenbe

handlung 20_ 
Diffusionsgeschwindigkeit 

137_ 



Diffusionskonstante 137. 
Digitalis 219. 
Digitaliskorper 199. 
Digitonin 7l. 
Digitonin -Chlolesterid 71. 
Digitonin-Cholesterin 7l. 
Digitoninmethode zum Nach-

weis des Cholesterins 7l. 
Digitoxin 189. 
- Dosierung 140. 
- Zellgift 190. 
Dijodbrassidinsaureathylester 

313. 
Dijoddithymol 315. 
Dijodparaphenolsulfonsaure 

316. 
Dij odsalicylsauremethylester 

316. 
Dijodstearolsaure 313. 
Dijodthyrosin 317. 
Dijodyl 314. 
Dijozol, Desinfektionswirkung 

676. 
Dijozolseife 676. 
Dimethylarsinsaure 335. 
Dimethylcarbinol 415. 
Dimethylketon 42l. 
Dionin 189. 
- Capillargift 190. 
- lokalanasthetische Wir-

kung 210. 
- Quaddelbildung durch 190. 
Dioninquaddel 1l0. 
Diorthocumarketon, Chinin-

verbindung des 540. 
Dioxyanthrachinon 155. 
Dioxyanthranol 535. 
1,8-Dioxyanthranol 537. 
Dioxyanthron 535. 
Dioxymethylanthrachinon 

537. 
Dioxyphenylalanin 15l. 
Dioxyphenylaminopropion-

saure s. Dopareaktion 111. 
Diphosphatide 74. 
Diphtherie-Heilserum 555. 
Diphtherieserum, Anwendung 

bei Erysipel 614. 
Diphtherietoxin, Pilocarpin-

injektionen und 136. 
Diplosal 99. 
Dispargen 390, 631. 
Disperse Phase 80; geschlos-

sene Phase 80. 
Dispersion zweier Stoffe 85. 
Dispersionsmittel 75, 80. 
Disulfidgruppe des Cystins 88. 
Dithymoljodid 315. 
Diurese 53. 
- Leber und 53. 
Diuresehemmung durch Pitu-

itrinpraparate 51, 52; 
Kochsalzgehalt des Harns 
bei 52. 

Diuresezentrum 53. 

Sachverzeichnis. 

Diuretica 53. 
- renaler und extrarenaler 

Angriffspunkt 53, 54. 
Diuretische Wirkung der 

Schilddriisenpraparate 50. 
Dmelcos, Vaccin nach N !COLLE 

zur Behandlung des Ulcus 
molle 612, 710. 

Doglinol 655. 
Dopareaktion, cutane 111. 
Doramad 365, 716. 
Doramadsalbe 667. 
- Anwendung 667. 
Dorschlebertran 436. 
Dosierung der Medikamente 

140. 
Douche filiforme 643. 
DREuwsche Salbe 155, 476, 

536, 673, 674. 
Driisenerkrankungen, J odex 

bei 307. 
Driisenschwellungen, Kre6sot

salicylat zum Aufpinseln 
bei 514. 

Duboisia 12l. 
Dunstverband 17. 
DUPUYTRENsche .Atzpaste 193. 
Durana 461. 
Diirkheimer Maxquelle 600, 

601. 
Durotan 441. 
Durstreiz 204. 
Duschen 643. 
- wechselwarme 643. 
Dyma1408. 
Dyshormonale Dermatosen 

113. 
Dystrophia adiposo-genitalis 

51; Behandlung: Hypo
loban 554. 

Eau de Cologne 415; Eeau de 
Cologne-Bader 650. 

Eau de Javelle 168. 
Ebaga, Salbengrundlage 658. 
Ecrasol 53l. 
Ectobrom 305. 
Eichenlohe 518. 
Eichenrinde 518. 
Eichenrindenbad 648. 
Eierstockspraparate 551; was-

serretinierende Wirkung 
50. 

Eigenblutinjektionen 616. 
- Verschlimmerung nach 626. 
Eigenbluttherapie 617. 
Eigenblut-Um- und Unter-

spritzung 618. 
Eigenblutunterspritzung 700. 
Eigenserumbehandlung, 

SPIETHoFFsche 204. 
Eigenseruminjektionen 619. 
Einfettung der Haut 77. 
Eisen 406; Verbindungen 406. 

Randbuch der Raut· u. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 
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Eisen: 
- therapeutischeAnwendung 

bei Dermatosen 595; bei 
Haarausfall 237, 238. 

Eisenchloridlosung 406. 
Eisenchloridstift, .Atzstift 688. 
Eisenoxyd 228. 
Eisenoxydhydrat 196. 
- braunes 406. 
Eisenoxydul, schwefelsaures 

406. 
Eisen-Sajodin 313. 
Eisensulfat, Hautantisepti

cum 676. 
Eisensulfa t bad, Technisches 

647. 
Eisenvitriol 407. 
- reines 406. 
Eisessig 422. 
EiweiBgehalt der Nahrung 

und Wachstum des Haares 
.227. 

EiweiBgehalt des Pferde
schweiBes 214. 

EiweiBshock, Desensibilisie
rung gegen 608. 

EiweiBstoffe, therapeutische 
Anwendung 426. 

EiweiBstoffe der Haut 86. 
Eka-Jodoform 3ll. 
Ekgonin 12l. 
Ekkrine Driisen 215. 
Ekrasit 145. 
Ektebin nach MORO 558, 611, 

616; Anwendung beiLupus 
vulgaris 704. 

Ekthyma: 
- Behandlung 68l. 
- - Argentumnitricum677. 
- - Resorcin 101. 
Ektogan 300. 
Ekzebrol 305, 364. 
- Anwendung bei Derma-

tosen 206. 
Ekzem 113. 
- Acidose bei 21, 22, 24. 
- akutes: 
- - Behandlung: 
- - - Borsalicylsaure-

losung zu Um
schlagen 512. 

- - - Milchkost 59, 60. 
- - - Tannin-Borlosung 

zu Umschlagen 
516. 

- - Histohydrie 49. 
- - Menthol kontraindi-

ziert bei 209. 
- Asthma und, bei den Pelz-

arbeitern 698. 
- Behandlung: 
- - Atophan 35, 205. 
- - Atropin 122. 
- - Brominjektionen, intra-

venose 206. 
- - Ephetonin 126. 

48 
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Ekzem: 
- Be4andlun,2;: 
- - Ichthyol 165. 
- - interne 691. 
- - Kalktherapie 33, 34. 
- - Kreolinbehandlung 

nach NEUDORFER 
497. 

- - Natriumthiosulfat 164. 
- - Peptoninjektionen 131. 
- - Pilocarpin 120. 
- - Pyramidon 205. 
- - Salyrgan 60. 
- - Scilla maritima 60. 
- - Teer 153. 
- Blutzuckerwerte bei 62. 
- Calciumgehalt der Haut 

bei 29. 
- Cholesterinwerte bei 72. 
- chronisches: 
- - Behandlung 694. 
- - - Chrysarobin 155. 
- - - Eichenrinde-Bader 

518. 
- - - Insulin 66. 
- - - Pyraloxin-Zink-

paste 507. 
- - - Pyrogallus-Ich

thyol-Teersalbe 
BROCQ 507. 

- - - Sulfur praecipita-
tum 323. 

- - - Tanninbader 517. 
- - - Teerbader647. 
- - J uckreiz bei; Atopha-

nyl-Injektionen 544. 
- harnsaure Diathese und 

696. 
- Harnsaurescrumspiegel bei 

596. 
- Hautzuckerkurve bei 62. 
- Hyperglykamie bei 596. 
- impetiginoses, Vaccinebe-

handlung 609. 
- Juckreiz bei, Behandlung 

210. 
- Kinder-: 
- - Pyramidonbehandlung 

36. 
- - Quaddelresorptionszeit 

bei 113. 
- nassendes, Behandlung: 

Protasin -Injektionen 
621; Silbernitratbehand
lung 170; Vioform 318. 

- Nervensystem, autonomes 
und 114. 

- papulOses nach Naphthalin 
149. 

- Pathogenese 698. 
- Plethorischer, AderlaB bei 

618. . 
Sauglings-, Amylnitrit

behandlung 198; s. Sang
lingsekzem. 

SchweiB bei 215. 

Sachverzeichnis. 

Ekzem: 
- seborrhoisches: 
-. - Behandlung: Mitigal 

328. 
- - Cholesterinwerte bei 72. 
- seborrhoisches des Kopfes, 

Behandlung: Pyraloxin 
507. 

Sensibilitat und Desensi
. bilitat bei 698. 

- Uberempfindlichkeit bei 
698. 

Ekzematiker: 
- Calcium- und Kaliumge

halt des Blutserums bei 
697. 

- saure Umschlage bei 13. 
Ekzematoid, diabetisches 588; 

Blutzuckerwerte bei 62. 
Ekzematoide, spatexsudative, 

Behandlung in der aller
genfreien Kammer 603. 

Ekzemheilung durch Vigantol 
44. 

Elarson 341. 
Elastin, Bestandteil der Haut 

86, 87. 
Elastizin 635. 
Elastometer, SCHADEsches zur 

Feststellung von Odem 112. 
Elastoplast 403. 
Elektrargol 204, 623, 631. 
Elektrische Leitfahigkeit der 

Emulsionen 82. 
Elektrische Vollbader 645. 
Elektrocollargol 390. 
Elektrokoagulation s. Koagu-

lation. 
Elektrolyse bei Hypertrichosis 

238. 
Elektrolyte 28. 
- Resorption von der Haut 

aus 138. 
Elektrolytgleichgewicht 28. 
- Verschiebung des 28. 
Elektrometrische Methode zur 

Bestimmung der Wasser
stoffionenkonzentration 8. 

Emede-Wundpulver 368. 
Emetin, Capillargift 191. 
Emodinanthranol 153. 
Emodine 154. 
Emplastra 458. 
Emplastrum adhaesivum 459, 

668. 
- Cerussae 383. 
~ diachylon 459. 
- fuscum camphoratum 459. 
- . Hydrargyri 459, 460, 669. 
- - colloidalis 375. 
- - compositum 460. 
- - extensum 459. 
- - molle 669. 
- Lithargyri 459. 
- - compositum 459. 
- - molle 459. 

Emplastrum: 
- Picis navalis 475. 
- plumbi oxydati 199. 
- saponatum (camphora-

tum) 460, 669. 
- - molle 460. 
- - rubrum 460. 
- - salicylatum 96, 460, 

. 669. 
Emplatres-vaccin 610. 
Empyroform 419, 477. 
Emulgationsvorgang, Wasser-

bindungsvermogen von 
Salbengrundlagen als 81. 

Emulgatoren 75, 80, 81, 82. 
Emulgatorwirkung, Theorie 

der 81. 
Emulgierung 75. 
Emulsio Olei Gynocardiae 

(UNNA) 441. 
- Sulfuris 323. 
Emulsion 75, 79, 81. 
Emulsionen: 
- elektrische Leitfahigkeit 

82. 
- Entmischung 81. 
- Salbengrundlagen 80, 659. 
Emulsionsform 81; Od-Wa 

81; Wad-O 81. 
Emulsionstypus wasserhal

tiger Salben 82. 
Endodermin 554. 
Endokrine Driisen, Haut und 

114, 135. 
- Mittel in Kombination mit 

Proteinkorperinjek
tionen und AderlaB 620. 

Organe, Hautallergie und 
002. 

Storungen, Hautwasser-
abgabe bei 58. 

Endokrinologic 579. 
Endourethrale Driisen 121. 
- - Adrenalin und 123. 
Energiestoffwechsel bei Haut-

krankheiten 696, 697. 
Enesol 381. 
EntenwalOl 437, 655. 
Entfarbung, Perhydrolsalben 

zur 299. 
Enthaarung s. Elektrolyse; s. 

Koagulation. 
Enthaarungscreme Atrix 327. 
Enthaarungsmittel: 

Bariumsulfid 327; Ent
haarungsmittel UNNA 
327. 

- Calcium hydrosulfuratum 
326. 

- Harzstifte 531. 
- MARTINS 326. 
- Schwefelcalcium 326. 
Entlausung durch Schweflig. 

saureanhydrid 328. 
Entmischung von Emulsionen 

81. 
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Entquellung 45; der Gewebs· Epitheliom: 
und Plasmakolloide durch - Behandlung: 
Quecksilberpraparate 54. - - Arsenbehandlung, 10· 

Entzundung 187. kale 193. 
- akute der Raut, Behand· - - Atzmittel 174. 

lung 201, 202. - Cholesterinwerte bei 72. 
- Antiphlogistica s. d. Epithelisierende Mittel 488. 
- chronische der Raut, Be· - 'Virkung der Resorcinzink· 

handlung 202. pasta lOI. 
- physikalisch ·chemische Er· Epithelkorperchen: 

klarung 188. - Raarwachstum und 232. 
Entzundungsbereitschaft der - Wasserstoffwechsel der 

Haut, Ernahrungsform Raut und 50. 
und 26; Rerabsetzung der Epithelogen 345. 
203. Epithensalbe 489. 

Entzundungserregende Sub· Equisetum arvense, Kiesel-
stanzen 189. sauregehalt42:Anwendung 

Entzundungsschmerz, physi- bei Pruritus senilis 595. 
kalisch - chemische Erkla- ERBENscher Versuch 133. 
rung 189. Erblassen der Raut 105. 

Entzundungssymptome, Mil- Erdalkalisulfide 239. 
derung der, bei Schmier- - hornlOsende Wirkung 159. 
seifenzusatz 674. Erdnu130l 437. 

Ephedra vulgaris 126. Erdolbenzin 409. 
Ephedrin 219, 232. Erfrierungen: 
- Haarwachstum und 232. - Amylnitritapplikation, 
- pharmakologische Wir- lokale 198. 

kung 125, 126. - wiederholte von Mensch-
Epheliden, Behandlung: Per- und Tierhaut 605. 

hydrol 299. Ergosterin 44, 72. 
Ephetonin 125, 126. - Kalkablagerung durch 31. 
- Anwendung 126; in der Ergotamin 127. 

Dermatologie 126. - Anwendung in der Derma· 
Epicarin 534. tologie 128. 

II k - Nebenwirkungen 128. 
Epid~rmis, Que wir ung von _ pharmakologische Wir-

. Saur~n und Ba~en 91. I kung 116, 126, 127. 
EpldermIsflachschmtte zur E t . t t t C 1 . 

T I t t · 684 rgo amln ar ra, a Clum-ransp an a Ion. t d '30 
Epidermophytien, intertrigi- E w:-r e un127 . 

nose, Saurebehandlung 17. Er~OtISn;tuSI26 '232 .. . . rgo OXIn , . 
EpIdIdymItis: _ Sympathisches System 
- Behandlung: und U8. 
- - Jothion.Pinselungen Ergrauen der Raare 248; vor-

312. zeitiges bei pernizioser 
- - Natriumthiosulfat 164. Anamie 248. 
- - Pilocarpininjektionen Erlenholzdermatitis 30. 

136. ,ERLENMEYERSches Bromsalz-
- - Protasin-Injektionen i wasser 304. 

621. . I Ernahrung: 
- - Resorclll·Alkohol·Um- _ Rautkrankheiten und 581. 

schlage 102. - Mineralstoffwechsel der 
- - Vaccinebehandlung, Raut und 37. 

intracutane 136. _ Stoffwechseldermatosen 
Epidor 448. und 585. 
Epilationspinzetten 686. - Talgabsonderung und 74. 
Epilatoria 239. - Wassergehalt der Raut 
Epimol 488. und 45. 
Epinephrin 505. Ernahrungsform und Entzun-
Epirenan 505. dungsbereitschaft derRaut 
Epithelan 412. 26. 
Epithelansalbe 412. Erosionen der Raut, Wachs· 
Epithelanum purum 658; tumsoptimum fur, Mikro· 

liquidum 412. organismen bei 12. 
Epithelbrei.Aussaat (PELS- Erysipe!: 

LEUSDEN) 685. - Behandlung 495, 514. 
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Erysipel: 
- Behandlung: 
- - Argentum colloidale 

389. 
- - Chinin 36, 205. 
- - Diphtherieserum 614. 
- - Eucalyptusol·lnjek-

tionen, subcutane 
525. 

- - Ichthyol 165. 
- - Leukotropininjektionen, 

intravenose 544. 
- - Mesotan 514. 
- - Protasin·lnjektionen 

62I. 
- - Streptokokkenvaccin 

610. ' 
- Raarausfall nach 236. 
- Rautwasserabgabe bei 59. 
Erysipelas.Phylacogen 562. 
Erysipeloid, Behandlung: 

AmyhIitrit 198; Serum
behandlung 555; Rotlauf
serum 613. 

Erythem: 
- Naphthalin- 149. 
Erythema exsudativum multi-

forme: 
- Behandlung: 
- - Atophanyl-Injektionen 

544. 
- - Natriumthiosulfat 596. 
- - Salicylpraparate 99. 
- - Salicylsaure 95. 
- - Terpentinol.lnjek-

tionen 625 . 
- - Urotropin 104. 
- Dermographismus bei 109. 
Erythema induratum: Be-

handlung: Tuberkulin 611. 
Erythema nodosum: 
- Behandlung: 
- - Ammonium carboni-

cum 330. 
- - Atophanyl-Injektionen 

544. 
- - Mesotan 514. 
- - Natrium salicylicum 

513. 
- - Salicylpraparate 99. 
- - SaIicylsaure 95. 
Erythrasma, Salicylspiritus 

gegen 512. 
Erythrocytenzahl, A bsinken 

nach Salicylsauregaben 95. 
Erythrodermia exfoliativa 

nach Salvarsan, Acidose 
bei 21. 

Erythrodermie, generalisierte 
nach Goldbehandlung 192. 

Erythromelalgie: 
Gynergenintoxikation und 

128. 
- Kalktherapie 33. 
- vasomotorisch -trophische 

Neurose 114. 

48* 
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Escharotica 172. 
Essig 423. 
Essigather 426. 
Essiggeist 421. 
Essigsaure 146, 422. 
- Atzmittel 690. 
- Einwirkung auf die Raut 

91. 
- Rautantisepticum 676. 
- QuellwirkungaufdieRorn-

albumosen 91. 
- verdiinnte 422. 
Essigsaureathylester 426. 
Essigsaurebad, Indikation und 

Erfolge 647; Technisches 
647. 

Essigsauresalbe 423. 
Essigsaure Tonerde s. Tonerde. 
Essigwaschungen 13. 
Ester-Dermasan 515. 
Eston 400. 
Eston-Eumattan-Creme bei 

Brandwunden 400. 
Eston-Frostsalbe 400. 
Eston-Schwefel-Vaseline 400. 
Eucalyptol 524, 525. 
Eucalyptusol 524. 
Eucerin 79, 80, 82, 83, 96. 
Eucerinum: 
- anhydricum 448, 656, 658. 
- cum aqua 97, 658; Kiihl-

wirkung 82. 
Eucerit 80. 
Euchinin 541. 
Eucupin 541. 
- basicum 541. 
- bihydrochloricum 541,542. 
Eucupinbihydrochlorid 542. 
Eudermol 545. 
- Anwendung bei Scabies 

129. 
Eugallol 508. 
Eugatol, Raarfarbemittel 254. 
Eugenol 524. 
Euguform 499. 
- solubile 499. 
Eumattan 448, 663. 
Eumydrin 122, 547. 
Euphyllindiurese, Pituitrin 

und 52. 
Euresol 504; pro capillis 504. 
Euresol-Raarpomadc 504. 
Euresol-Raarwasser 504. 
Euresolspiritus 504. 
Eurobin 537. 
Europhen 315. 
Eutirsol 483. 
Eutirsolsalbe 718. 
Euvaselin 411, 658. 
Exsudationsprobe 110. 
Extatol 496. 
Extractum Arnicae fluidum 

523. 
- Belladonnae, Maximal

dosis 122. 
- Cannabis indicae 512. 

Sachverzeichnis. 

Extractum: 
- Ramamelidis 519. 
- - fluidum (liquidum) 519. 
- Lithanthracis 477. 
- Myrtilli Winternitz 519. 
- Ratanhiae 518. 

Facherdusche 643. 
Factor of Sudorific Delay 

(F. S. D.) 214. 
Fadenpilzerkrankungen der 

Haut 706. 
Faex 433. 
- medicinalis 433. 
Fagacid 477. 
Fagopyrismus der Rinder und 

Schafe 248. 
Fagopyrum esculentum 248. 
Fango 653. 
Farbindicatoren 8. 
Farbstoffe der Menschenhaare 

228. 
Farbstoffe, quecksilberhaltige 

177. 
FarbWne von Raaren 228. 
Farina Amygdalarum 469. 
Faulbaum 154. 
Favus 236. 
- Behandlung 490. 
- - Chrysarobin 536. 
- - Nicotinsalicylatsalbe 

129. 
- - Thalliumepilation 246. 
Feinseifen 451. 
Fenchel 710. 
Fermentinseife 454. 
Fermentum cerevisiae 433. 
Ferngewohnung mit gradueller 

Abnahme der Rautiiber
empfindlichkeit 606. 

Ferrophosphat, Ausscheidung 
durch den SchweiB 214. 

Ferrosulfat 407. 
- gefalltes 407. 
- krystallisiertes 406. 
- rohes 407. 
Ferrum oxydatum fuscum 

406. 
- - hydricum 406. 
- sulfuricum 407. 
- - crudum 407. 
- - crystallisatum (oxydu-

latum) 406. 
Fetron 448. 
Fett: 
- Bildung aus Kohlehydra

ten, Experimentelles 76. 
- eingefiihrtes, chemische 

Umwandlungen 67. 
- Hautoberflachen-, Regula

tor des Oberflachenwas
serhaushaltes 76. 

Oberhaut- 68. 
- Unterhautzellgewebs-, Be

standteile 66. 

Fett: 
- Wasseraufnahmefahigkeit 

79, 81. 
Fettabsonderung,· iibermaBige 

77; Behandlung 78. 
Fettaufsaugende Substanzen 

142. 
Fettbelag der Rautoberflache, 

Konstante, individuell sehr 
variabel 74. 

Fette 434. 
- Charakterisierung der 67. 
- Stapelorgane fiir 67. 
- tierische 435, 655. 
- Zusammensetzung 69. 
Fettemulgierung im Wasser 

75. 
Fettgehalt der Raut 66. 
Fettgewebe: 
- menschliches, Zusammen-

setzung 66. 
- subcutanes: 
- - Cholesterindepot 66. 
- - pharmakologische Be-

einflussung 75, 76. 
- - Wasserreichtum bei 

Akromegalie 48. 
Fettleibigkeit der Diabetiker 

586. 
FettlOsende Substanzen 142. 
Fettpaste nach UNNA 447. 
Fettpuder 19, 367, 633. 
Fettsalbendeckung, Mangel 

der 660. 
Fettsaure, fliichtige im 

SchweiB 215. 
Fettsaure-Bleisalze 668. 
Fettsaurecholesterinester 656. 
Fettsaureglyceride 655. 
Fettsauren: 
- Bleisalze der 672. 
- Glyceride der 672. 
- normale Salze der 672. 
Fettsklerem bei jungen Saug

lingen, Entstehung 66. 
Fettstoffwechsel 66. 
Fettsucht, thyreogene, Raut-

wasserabgabe bei 58. 
Fibrolysin 464. 
Fibrolysin-Guttaplast 464. 
Fichtenharz 531. 
Filmogen 466, 635, 636. 
Filtration 137. 
Filzlause, Einreibung gegen: 

Cuprex 388; Naphthalin 
533. 

Firnisse 466, 634. 
- wasserlosliche 634; wasser

unlosliche 635, 636; An
wendung 636. 

Fischidiosynkrasie 698. 
- Desensibilisierung bei 606, 

607. 
Fissan 352. 
Fixationspflaster, indifferente 

668. 



Flaumhaare, Entfarbung 
durch Perhydrolsalben 
299. 

Flavicid lS5, 490, 679. 
Flavicid-Resorbin 490. 
Fla vicid -W undstreupulver 

490. 
Fleischpepton, thera peutische 

Anwendung 13l. 
Flores Arnicae 523. 
- Chamomillae 524. 
- sulfuris 160, 322. 
- tiliae 223. 
- Zinci 369. 
Floricin 440. 
Flotzmaul 212. 
Fluoranthren 14S. 
Fluorsilber 39l. 
FluB- und Seeschwimmbader 

643, 644. 
Fohn 654. 
Folia Hamamelidis 519. 
- Jaborandi 547. 
- Juglandis 519. 
- nicotianae 129. 
Folliculitis: 
- barbae, homoopathische 

Schwefelgaben bei 162. 
- Behandlung: Milchinjek

tionen 62l. 
- decalvans 236. 
- juckende, bei Gersten· 

putzern 604. 
Follikelentziindungen: 
- Schwefelseifenbehandlung 

673. 
Follikelhyperkeratosen durch 

Teerpraparate 153. 
Follikulitiden bei Beschafti

gung mit Steinkohlenteer
pech 150. 

Formaldehyd 102, 175, 41S. 
- Desinfektionsmittel 103. 
- schweiBhemmende Wir· 

kung 223. 
Formaldehyd solutus 41S. 
Formaldehydacetamid 419. 
Formaldehyd.Casein 419. 
Formaldehydgelatine 419. 
Formaldehydkiihlsalbe 41S. 
Formaldehydlosung 41S. 
Formaldehydsalbe 41S. 
FormaldehydseifenlOsung 41S. 
Formalin 102, 41S. 
- Hautwasserabgabe und 59. 
- Perspiratio insensibilis 

und 216. 
- Wirkung 174; auf das Haar 

91, 93, 103, 229. 
Formalinbad 65l. 
Formalingerbung, Haut· 

adsorptionsvermogen nach 
103. 

Formalin-Lenicetpaste 399. 
Formalin -Lenicetpuder 399. 
Formalinsalbe UNNA 41S. 

Sachverzeichnis. 

Formalinsalben, Hautveran· 
derungen nach Einwirkung 
von 103. 

Formalinsapen 45S. 
Formalinspiritus 41S. 
Formalinvergiftung 103. 
Formatio reticularis, Koch-

salzzentrum 3S. 
Formeston 400. 
Formicin 419. 
Formoform 419. 
Formol 41S. 
Formyltrijodid 310. 
FOWLERsche Losung 334. 
Fox-FoRDYCESche Erkran· 

kung, Schwitzprozeduren 
bei 216. 

Frangula 154. 
Franzbranntwein 414. 
Frauenbart (s. auch Hyper. 

trichosis) : 
- Aufhellung des dunklen, 

durch Sauerstoffseifen 
169. 

- Poliersteine fUr 404. 
FRIEDMANNsches Tuberku· 

lose-, Heil- und Schutz· 
mittel 559. 

Froschhaut: 
- Quellung der 93. 
- Wasseraufnahme durch die 

137. 
Frostbalsam, Euresol- 504. 
Frostbeulen: 
- Behandlung: 
- - Chlorkalksalbe 30l. 
- - Dermotherma 422. 
- - Ichthyol 165. 
- - Isapogen 32l. 
- - Jodneol (BOER) 307. 
- - Perubalsam 529. 

Resorcin -Tannin -Kol· 
lodium 516. 

- - Salpetersaureeinrei. 
bungen 6S9. 

- - Tannin-Campherspiri. 
tus 516. 

- - Tannobromin·Kollo· 
dium 517. 

- - Thigenol-Kollodium 
4S5. 

Frostinbalsam 517. 
Frostinsalbe 306, 51S. 
Frostsalbe 495; mit Campher 

522; Euresol- 504; nach 
LAssAR 495; nach ROTHE 
495. 

Frostschaden 199. 
~ Behandlung: 
- - Chinosol-Talg 543. 
- - Eichenrinde-Bader 51S. 
- - Terpentin 526. 
Frosttinktur mit Camphor 

522. 
Fructus Myrtilli 519. 
Fuchsin 145. 
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Fuligenol 4S0. 
Fulmargin 390, 623, 63l. 
Fulmarginbehandlung 70l. 
Furunkel: 
- Behandlung 679, 6S1. 
- - Carbol· Quecksilber· 

pflaster 460. 
- - Hydrargyrum oxyda. 

tum flavum-Salbe 
177. 

- - Hydrargyrumpflaster. 
mull 177. 

- - Solveol 498. 
- - Unguentum cinereutn 

177. 
- Gesichts·, Behandlupg 707. 
- Messerchen zur Offnung 

von Furunkeln im Ge
Mrgang 6S4. 

Oberlippen. s. d. 
Furunkeleiter, Wasserstoff· 

ionenkonzentration beim 
14. 

Furunkulin·Zyma 433. 
Furunkulose : 
- Behandlung: 
- - Argentum colloidale 

3S9. 
- - Insulin 63, 66. 
- - Karbolsaureatzung 690. 
- - Milchinjektionen 62l. 
- - Resorcin 10l. 

Schwefelgaben, homoo
pathische 162. 

- - Sulfur jodatum 310. 
- - Sulfur praecipitatum 

• 323. 
- - Terpentinol-Injek. 

tionen 527. 
- - Vaccinebehandlung 

136, 609, 705. 
- - Zinnverbindungen 353, 

354. 
- Blutzuckerbestimmungen 

bei 694. 
- Cholesterinwerte bei 72. 

diabetische, Behandlung 
609. 

- Hautzuckerkurve bei 62. 
- Hyperglykamie bei 62, 

596. 
- Sauglings., Behandlung 

705. 
FuBschweiB: 
- Behandlung: 
- - Acidum tartaricum 

425. 
- - Chinosol-Streupulver 

543. 
- - Chromsaurepinselung 

172, 405. 
- - Liquor antihydror. 

rhoicus Brandau 303. 
- - Pulvis salicylicus cum 

talco 99. 
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FuBschweiB, Behandlung: 
- - Resorcin-Pereutol 504. 
- - Sudol 420. 
FuBschweiBfett, Zusammen

setzung 70. 
FuBschweiBpulver 512. 
FuBschweiBsalbe 418. 

Gadose 448. 
Galeopsis, Kieselsauregehalt 

42. 
Gallacetophenon 508. 
Gallal 401. 
Gallanol 515. 
Gallapfeltinktur 515. 
Gallinol 515. 
Gallusgerbsaure 515. 
Gallussaureanilid 515. 
Galmei 368; als Puder 18. 
Galmeisalbe 368. 
Galvanokauter 686. 
Gangran 127. 
- RAYNAuDsche, Behand

lung: Insulineinspritz
ungen, subcutane 65. 

- Unterschenkel- :pach Gyn-
ergen 128. 

Gii.nsehaut 105. 
Garasine 534. 
Gii.rUngsmilchsaure 424. 
Gasbader 649. 
Gaultheriae oleum 94, 511. 
Gaultheria0l94,511. 
GefaBe: 
- pharmakologische Beein

fIussung der 185. 
GefaBgifte 189. 
Gefii.Blahmungen, Amylnitrit

behandlung 198. 
GefaBreaktion der Raut auf 

ii.uBere Reize 105, 106. 
Gefrierpunktserniedrigung des 

SchweiBes 214. 
Gehirn, Brom im 207. 
Gehorgang, Furunkel im, 

sichelformige Messerchen 
zur Offnung von 684. 

Geigenharz 531. 
Gelamon zur Steigerung der 

Salyrgandiurese' 55. 
Gelanth 635. 
Gelanthum 431. 
- Chrysarob. piceat. 431. 
- Resorcin. compo 431. 
- Zinc. oxyd. c. Eucerino 

431. 
Gelatina alba 429. 
- Cerussae UNNA 384. 
- Chrysarobini UNNA 536. 
- Rydrargyri bichlorati 

UNNA 377. 
- Ichthyoli UNNA 483. 
- Jodoformii 3ll. 
- Lithargyri UNNA 384. 
- Plumbi acetici UNNA 383. 

Sachverzeichnis. 

Gelatina: ' 
- Plumbi carbonici UNNA 

384. 
- Sulfuris UNNA 323. 
- ZincicumPice liquida 430. 
- - ichthyolata 430. 
- - oxydati 371, 430. 
- - oxydati dura UNNA 430 
- - oxydati mollis UNNA 

430. 
- - salicylata UNNA 430. 
- Zinco-Ichtvoli UNNA 483. 
Gelatinae "UNNA" 431. 
Gelatine '203. 
- sterilisierte 431. 
- weiBe 429. 
Gelatinebad, Indikation und 

Erfo}ge 646; Tecluiisches 
646. 

Gelatineinjektionen, Rautsen
sibilitii.t nach 203. 

Gelatol 431. ' 
Genkawa, japanisches Raar-

wuchsmittel 234. 
Gentianaviolett B 489. 
Gerbmittel: 
- Quellwirkung auf Epider

mis 92. 
- Ursache der adstringieren-

den Wirkurig 223. 
- Wirkung auf das Raar 229. 
Gerbsaure 223, 515. 
- Anwendung bei Verbrenn-

ungen 171. 
- Rautantisepticum 676. 
- Wirkung 170. 
Gerbsaure-Bleisalbe 385. 
Gerbsii.uren 515. 
Gerbstoffe 170, 202. 
- Einteilung 170, 171. 
Gerbstoffrote 170. ' 
Germaniaplast 461,668. 
GERsoNsche Diatbehandlung 

41. 
Gerstenputzer, Erkrankungen 

der 604. 
Gerstenstaubidiosynkrasie 

699. 
Geschlechtsumstimmung, par

tielle erwachsener Frauen 
231. 

Geschwiire: 
- Behandlung: Insulinein

spritzungen, subcutane 
65. 

- Kaliumchromat- 173. 
'Gesichtsdampfbad 642. 
Gesichtsfurunkel, Behandlung 

707. 
Gewebsfaktor fiir den Wasser-

haushalt der Raut 56. 
Gewebshunger 167. 
Gewebskolloide: 
- Entquellung durch Queck

silberprii.parate 54. 

Gewebskolloide: 
- Quellungszustarid der, 

'Rypophysenhinterla ppen 
und 51. 

Gewerbedermatosen: 
- allergische 698. 
- - Atropinbehandlung 

122. 
- - autonomes Nervensy

stem und 114. 
- Cholesterinwerte bei 72. 
Gewerbeekzem, Naftalanpaste 

bei 657. 
Gewohnung an einen Reiz 

141. 
Gicht, Dermatosen bei 590; 

Diatbehandlung 691; in
nere Behandlung 592. 

Giftigkeit des SchweiBes 213. 
Glandole 550. 
Glandulae Thymi siccatae 554. 
Glandulae Thyreoideae sicca-

tae 553; "Gehe" 553. 
Glandulae Thyreoideae-Ta-

bletten 553. 
GJashager Minera!quelle 43. 
Glatze, Ursache der 231. 
Glankobinden '430, 637. 
Glaukom, Ergotamin bei 127. 
Gleitpuder 18, 632; nach 

UNNA und F. PINKUS 468. 
Gletschermattan 468, 663. 
Globulin, BestandteilderRaut 

86, 87.' 
Glossy skin 167. 
Glucose, Zuckerspiegel der 

Raut nach Einnahme von 
62. 

Glucothionsaure 87. 
Gliihhitzeatzung 686. 
Gliihlichtkasten 654. 
Glutaminsaure 87, 228. 
Glutaminsaurecystin 227. 
Glutathiol 226, 227. 
Glutathion 226, 227. 
Glutathionid 226. 
Glutektone 431. 
Glutinceratcreme 444. 
Glutinum ceratum 444. 
Glutol (Glutoform) 419. 
Glyceride der Olsaure 

656. 
GlyC9rin 416. 
- Salbengrundlage 79. 
Glycerinborsaure 348. 
Glycerin-Casein-Firnis 428. 
Glycerincreme 416. 
Glycerinester der' drei Fett-

sauren Olein-, Palmitin
und Stearinsaure 66. 

Glycerin-Gelatinemischungen 
nach UNNA 431. 

Glycerin-Roniggelatine 431. 
Glycerin-Ronig-Gelee 416. 
Glycerinliniment (BOECK) 634. 
Glycerinmilch 416. 



Glycerinpaste 663; mit Essig
saure 423. 

Glycerinsalbe 416; nach UNNA 
416. 

Glycerinseife, fliissige 458. 
Glycerinseifen 672. 
Glycerin-Starkesalben 83. 
Glycerinum 416. 
- ichthyolatum 483. 
- thigenolatum 485. 
Glycerolatum aromaticum 

416,634; (S.HERXHEIMER) 
472. 

Glykamie, Normalzahlen bei 
Gesunden 587. 

Glykogen, Schwefel und, Be
ziehungen 159. 

Glykogenleber, Fett- und Ant
agonismus 64. 

Glykokoll 87, 228. 
- Anwendung bei Urticaria 

22. 
Glykoproteide 87. 
Glykose 464. 
Glykosid der RoBkastanien

rinde 548. 
Glykoside 222,548; s. Anthra

glykoside. 
Glykosurie 587; nach Adrena-

lin 132. 
Goa·Pulver 535. 
Gold 395. 
- Capillargift 191. 
- kolloides 395. 
- Pharmakologie 191. 
Goldarsenobenzole 191. 
Goldbehandlung 711. 
- Pigmentierung nach 713. 
Golden Hair Wash, Blondie-

rungsmittel 249. 
Goldnachweis, miki-ochemi

scher im Gewebe 711. 
Goldnatriumsulfat 192. 
Goldpraparate: Anwendung 

bei Dermatosen 191, 629; 
bei Hauttuberkulose 191; 
Behandlungsresulta te 630; 
Kontraindikationen 192, 
631; Nebenwirkungen 192, 
395, 630. 

Goldsilberlosung Heyden 391. 
Gonorrhoe, Behandlung: Ty

phusvaccine 614. 
GOULARDsches Bleiwasser 170, 

383; s. Aqua Goulardi. 
Grand etat dermographique 

105. 
Granugen-Frostpaste 411. 
Granugen-Paste 411, 661, 716. 
Granugen-Puder 411. 
Granugenol 410, 657. 
Granugenolpaste 657. 
Granugenolpuder 657. 
Granugenolsalbe 657. 

Sach verzeichnis. 

Granulationsanregende Wir
kung der Sauerstoffmittel 
167, 169. 

Granulationsfordernde Wir
kung einer gesteigerten 
Wasserstoffionenkonzen· 
tration der Insulin16sung 
65. 

Granulationsgewebsbildung 
167. 

Granulom, venerisches, Be
handlung: Antimon 631; 
Stibosan 343. 

Granuloma annulare, Natri-
um salicylicum bei 99. 

Graphit, gereinigter 349. 
Graphites depuratus 349. 
Graue Salbe 177, 375. 
Graviditat, Hypertrichosis bei 

230. 
Graviditatsdermatosen 113. 
Greisenhaut, Wassergehalt der 

48. 
Grotan 498. 
Grundumsatz bei Dermatosen 

596. 
Griinol 149. 
Griinspan 386. 
- krystallisierter (destillier-

ter) 386. 
Griinspancerat 387. 
Griinspanpflaster 387. 
Griinspansalbe 387. 
Guajacol147, 499. 
- Wirkung auf die Haut 149. 
Guajacolum 499. 
Guajacol-Vasogen 410. 
Guanidin 220. 
Guberquelle 600. 
Gummata, syphilitische, Ar

senempfindlichkeit 76. 
Gummi arabicum 75, 80, 202, 

249, 471. 
- arabisches 471. 
Gummiarten 470. 
Gummiharze 528. 
Gummilosung, Kolloidwir-

kung 203. 
Gummipflaster 459. 
Gummischleim 471. 
Gummi-Thermophore 654. 
Giisse in der Hauttherapie 

643. 
GuBform fUr Salbenstifte 567, 

568. 
Guttapercha 413. 
Guttaperchalosung 413. 
Guttapercha-Pflastermull 

nach DREUW zur Behand
lung der Psoriasis 461. 

Guttaplaste 461, 668, 669. 
harzfreie 671. 

Gynergen 127, 128. 
Gynocardiaol 441. 
Gynocardiaseife 441. 
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Haar (Haare) (s. auch Be
haarung): 

- Aminosaurebestandteile 
227, 228. 

- Biochemie 225. 
- Calciumgehalt 225, 226. 
- CarcinoID und 248. 
- Cholesteringelialt 226. 
- Cystingehalt 226, 227. 
- Dehnbarkeit 225; Deh-

nungsgewicht 225; Trag
kraft 225; Wurzelfestig
keit 225. 

- entfettete, minderwider-
standsfahig 225. 

- Farbstoffe der 228. 
- Farbtone 228. 
- Formalinwirkung auf 103. 
- hormonaler EinfluB 229. 
- innersekretorische Driisen 

und 229, 230. 
- Keimdriisen und 229, 230. 
- Keratin der 226; Keratin 

der Haaroberhautchen 
227. 

- Laugenwirkung auf 91. 
- Lebensdauer der mensch-

lichen Terminalhaare 
224. 

- Manner- und Frauenhaare, 
Elementarzusammen
setzung 226. 

- mechanische Eigenschaf
ten 91. 

- Nebennieren und 230. 
- Pharmakologie 223. 

1

- Regeneration nach Thal
liumepilation 245. 

- ReiBfestigkeit 229. 
- Rontgenstrahlen und 239. 
- Saurefestigkeit und AI-

kaliempfindlichkeit 91. 
- Schwefelgehalt 226. 
- Verhalten gegeniiber Sulf-

hydrat-Ionen 228. 
- Wachstumsgeschwindig

keit 224; Unterschiede 
zwischen Winter und 
Sommer 224. 

- Waschen der, mit Kamil-
lenabkochung 249. 

- Wurzelfestigkeit 225. 
Haarausfall : 
- Augenbrauenhalfte, auBere 

231. 
- Behandlung: 
- - Tannobrominlosung, 

alkoholische 517. 
- - Trilysin 232, 233. 
- - Unguentum petrolatum 

325. 
- diffuser, durch Abrin 248; 

diffuser, bei experimen
teller Bleivergiftung 248. 

- Hypophysenexstirpation 
und 230. 
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Haarausfall: 
- Maisfiitterung und 248. 
- Nervensystem und 232. 
Haarbleichmittel 249. 
Haarentfernung, Instrumente 

zur 686. 
Haarerkrankungen, Teer-

behandhing 153. 
Haarfarbemittel 248, 249. 
- bleihaltige 200, 249. 
.- chemische 249. 
- kobalthaltige 250. 
- organische 250; natiirlich 

vorkommende und syn
thetische 250. . 

- physikalisch wirkende 249. 
- Pyrogallol als 144. 
- silberhaltige 249. 
- wismuthaltige 250. 
Haarfii.rbung 255. 
- Menstruation und 255. 
Haarhydrolysat, Haarwuchs 

und 235. 

Sachverzeichnis. 

I HaarwasEer: 
- Salicylsaure alsZusatz512; 

bei starker Schuppen-
bildung 99. 

- Tannin als Zusatz 516. 
- Thigenol- 485. 
- Thymol alB Zusatz 500. 
- Tinctura Cantharidum als 

Zusatz 502. 
- Tinctura Capsici als Zu-

satz 502. . 
- Weinsaure als Zusatz 425. 
Haarwuchs: . 
- Cholesterinstoffwechsel 

und 232. 
- Verziigerung des, bei thy

reoidektomierten .Albino
ratten; Haarwachstum 
nach Verfiitterung von 
Thyreoidea 229. 

Haarwuchsmittel: 
- Dakrysol 446. 
- Humagsolan 432. 
- Pilocarpin-Haarpomade 

Haarpflege, Kamillen zur 524. nach LASSAR 548. 
Haarpomade: _ Silvikrin 432. 
- Chinintannat als Zusatz _ Trilysin 446. 
_ Eu5r4eOso'l_ 504. Haarzunge, schwarze 171. 

Hii.matidrosis 214. 
- HEBRAsche 529. Hii.moglobin, Puffersubstanz 
- LAssARSche 237. im Blute 20. 
Haarschwund, nrsachen 236. Hamoglobinurie,paroxysmale: 
Haarspiritus: Cholesterinbehandlung 71. 
- Anthrasol- 476. . Hamoklasische Krise nach 
- Tannin- 516. oraler Einverleibung von 
Haarwachstum 225; an sym- Pepton 130. 
. metrischen Stellen 225. Hamophilie, Bluttransfusion 
- Arsen und 76. bei 618. 
- Cholesterin und 73. Hamorrhagie, Calciumthera-
- EiweiB- und Cystingehalt pie 34. 

der Nahrung in ihrem Hamorrhoiden: 
EinfIuB auf 227. - Behandlung: 

- Haarschneiden und 233. - - Hamamelisextrakt 518. 
- Klima und 233. - _ Noridal-Suppositorien 
- Pilocarpin und 119. 360. 
- Sympathicus und 232. Hamotherapie617. 
- Versuche einer Beeinflus- Hafererna.hrung, Entziin-

sung des 233. dungsbereitschaft der Haut 
Haarwachstumszentren 225. bei 26. 
Haarwasser (s. auch Spiritus Hagedaplaste 462. 

crinalis): Hairpetrol 657. 
- .Albumosen- 458. Halogene, Vorgang der gegen-
- Amsali- 514. seitigen Verdrangung 40. 
- Campher als Zusatz 522. Hamamelis-Afterzapfchen 
- Chinatinktur als Zusatz 519. 

538. Hamamelisblatter 519. 
- Chloralhydrat 420, 421. Hamamelisextrakt 519. 
- Euresol- 504. Hamamelisfluidextrakt 519. 
- Natrium bicarbonicum als Hamamelissalbe 519. 

Zusatz, nach POHL-PIN- Hamburger Salbe 438. 
KUS 356.· Hammeltalg 435, 655. 

- Perubalsam alB Zusatz 529. - Salbengrundlage 78. 
- Pixavon 479. Handedesinfektion, Dijozol-
-:- ResorcinliisUDg, alkoholi-I seife fiir 677 ... 

sche 503; naqh UNNA Handsalbe fiir Arzte nach 
504. LASSAR 503. 

HandschweiBfett, Zusammen
setzung 70 .. 

Hansaplast 462, 668. 
HARDYSche Salbe zur Kratze

schnellkur 164. 
Harn: 
- aktuelle Reaktion bei Der

matosen 25. 
- Kochsalzgehalt nach In-

jektion von Pituitrin 52. 
Harnrohre: 
- Endourethrale Driisen s. d. 
Harnsaure: 
- Blut-, klinische Bedeutung 

695. 
- Vorkommen im SchweiB 

212. 
HarnBaure Diathese, Ekzem 

und 696. 
Harnsauregicht, Dermatosen 

bei 590; Diatbehandlung 
591; Medikamente 592. 

Harnsaurekonzentration im 
Blut zur Diagnose derGicht 
695. 

Harnsa.ureserumspiegel bei 
Dermatosen 596. 

Harnstoff 93. 
Harnstoff-N desSchweiBes212. 
Harnstoffgehalt des Pferde-

schweiBes 214. 
Harze 165, 528. 
Harzfirnisse 635. 
Harzstifte 531. 
Harziiberempfindlichkeit 671. 
Hausallergene 603. 
Hausseife 450. 
Haut: 
- Adsorpti9nsvermiigen s. d. 
- AlkaliempfindlicIikeit und 

Saureresistenz 92. 
- .Alterserscheinungen der, 

Kolloidtherapie, Hypo
physin als Zusatz 620. 

- atrophische, Resorptions-
fii.higkeit 140. 

- Blutversorgung der 185. 
- Chemie der 26. 
- Chemie, physiologische und 

pathologische 694. 
- Cholesteringehalt 73. 
- Cholinanreicherung bei 

Menstruation 74. 
- EiweiBstoffe der 86. 
- Entziindungsbereitschaft 

der, und Ernahrungs
form 26. 

- Fettgehalt 66. 
- Froschhaut s. d. 
- Indifferenzpunkt, physio-

logischer 25. 
- Kalium und Calcium in der 

29. 
- Kochsalzgehalt 37. 
- Kohlehydratstoffwechsel 

der 62. 
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Haut: 
- MineralstoHwechsel der, 

und Ernahrung 37. 
- Oberhaut s. d. 

Hautchirurgisches 682. 
- Anasthesierung 682. 
- Instrumente und ihre An-

wendung 683. 

Hautschuppen scharlachkran
ker Japaner, chemische 
Zusammensetzung 104; s. 
Psoriasisschuppen. 

- Pharma,kologie 1-296. 
- Reagens auf Kationen und 

Anionen 25. 
- Reaktionsfahigkeit der 

104. 
- Regeneration s. d. 
- Resorptionsfahigkeit der 

137; s. Resorption. 
- Saurcgehalt infolge Ad

sorption II. 
- Sauremantel, physiologi

scher 12; allgemeiner 
Abwehrschutz 12. 

Saureresistenz und Alkali
empfindlichkeit nach 
Einwirkung von Forma
lin 103. 

Schwefelgehalt nach ex
perimenteller Entfer
nung der Nebenniere 
159. 

Sulfat- und Phosphat
ionengehalt der 37. 

- TemperatureinfluB auf die 
aktuelle Reaktion der 
II. 

- Testobjekt 105. 

Hautdiphtherie, Behandlung 
555. 

Hautdriisenfunktion, Veran
derungen in der 105. 

Hautempfindlichkeit nach 
Proteininjektion 615. 

Hautfarbener Puder 468; nach 
UNNA 403; hautfarbener 
Ichthyolpuder 481. 

Hautfarbenes Lycopodium 
470. 

Hautgewohnung 14l. 
Hauthyperamie, Hautwasser

abgabe und 58. 
Hautjucken, Salbe gegen, mit 

Campher, nach JOSEPH 
522. 

Hautsensibilitat, Ernahrung 
und 203. 

Haut-Splanchnicusreflex 136. 
Hauttalg: 

chemische Zusammen
setzung 72. 

- Menge des taglich abge
schiedenen 74. 

Hauttherapie, physikalische 
632. 

Hauttuberkulin nach LOWEN-
STEIN 558. 

Hauttuberkulose: 
- Behandlung: 
- - Calciumchloridinjek-

tionen, intravenose 
33. 

Hautkrankheiten: Diatbehandlung 594, 
- allgemeine Therapie 578- 693; kochsalzfreie42. 

auBere Behandlung 578; Goldpraparate 191, 629, 
631; Indikationen 579, 713. 
innere Behandlung 578; - - Lecutyl 388. 
579, 691; Indikationen, - - Milchinjektionen 62l. 
579; Diat 581; physi- - - Proteinbehandlung, 
kalische Therapie 632. Hamoptoe bei 615. 

Balneologie und Klimato- - - Vigantol 44. 
therapie der 697. - Ernahrung bei 692. 

insensible d Hautmassage, lokale, Wirkun- I Hautturgor, Arsen un 76. - Wasserabgabe, 
77. .... gen (histologische und Hau~-Unterhautstiickchen, 

- Wasseraufnahmefahlgkelt elastometrische Unter- Uberpflanzung von 685. 
138.. suchungen) 233. Hautveranderungen nach Ein-

- Wasserausscheldungsorgan Hautmilzbrand,Serumbehand. wirkung von Formalin-
49. I lung 613. salben 103. 

- Wasserdepot 49. Hautoberflache: Hautverbrennungen, Blut-
- Wassergehalt 45. _ Fettbelag der, eine Kon- transfusion bei 618. 
- Wasserhaushalt und 53. stante individuell sehr Hautwasserabgabe 216. 
- Wasserstoffionengefalle variatel 74. - unmerkliche, unter dem 

der 10,. 11... _ physikalische Chemie und EinfluB von Pilocarpin, 
HautadsorptlOn, blOloglsche Pharmakologie der 2, 16. Atropin und Adrenalin 

Bedeut~ng 13. Hautoberflachenfett, Regula- 123. 
Hautallergle 601. tor des Oberflachenwasser- HEBRAsche Atzpaste 193. 
Hautantiseptica 676; Anwen- haushaltes 76. - Kratzesalbe 324. 

dung, Ergebnisse 676, Hautodeme, Schilddriisenpra- - Kratzetinktur 323 . 
.. 680. parate gegen 59. - Salbe 459. 

- Uberempfindlichkeitgegen Hautphlegmone, Vaccine- HEBRAscher Seifenspiritus 
682. behandlung 609. 457. 

Hautbllftm::lgen: Hautpriifung: Hebrasalbenmull 671. 
- Armcatmctur gegen 523. _ funktionelle 601. Hecalcin 363. 
Hautcarcinom: - Methodik der 105; phar- Hectine 337. 
- Behandlung: makodynamische 109. He£e 433. 
- - Andriol-Wismut-Salbe Hautreize und deren Verwen- - medizinische 433. 

322. dung 691. Hefeseife (DREUW) 454. 
-:- - Arsenik-Salicyl-Canna- Hautreizmittel, schmerz- Heftpflaster 459, 668. 

bis-Pflastermull 514. erregende 189. Heftpflasterdermatitis 715. 
- - Thallium mit Rontgen- Hautresorption bei Salbenver- Heidelbeeren 519. 

strahlen kombiniert band 664; .bei Salbenein- HeiBluftapparat (HOLLANDER) 
. 242. reibung 665. 654, 687. 
- inoperables, Arsenbehand- Hautschienen, aus Pflaster- HeiBluftbehandlung: 

lung, lokale 193. und Salbenmullen geformt, - Pruritus hiemalis 606. 
Hautchenbildende Mittel 169, abnehmbar und wieder HeiBluftduschen 654. 

170. verwendbar 637, 668. HeiBluftkasten 654. 
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Heizkissen 654. Histamin: Hornsubstanzen, Schwefel_ 
Heizschlangen, LEITERsche - Capillar- und Nervengift gehalt 88. 

641. 190. Hornwachstum, Thyreoid-
Helfoplast 462, 668. - Hautwasserabgabe und 59. ektomie und 229. 
Helgotan 517. - juckerregende Wirkung HUBLsche Jodzahl·67. 
Heliobromin 518. 211. Hiihneraugen: 
Heliobromsalbe 518. - Quaddelerzeugung durch - Behandlung: 
Heliobromum liquidum 518. 190. - - Essigsaure 422. 
Heliovertin 549. - Wirkung 108. - - Salicyl-Kollodium 511, 
Helkomen 346. Histaminhydrochlorid 189. 512. 
Helmitol 420. Histamininjektion, subcutane, - - Salicyl-Seifenpflaster 
Henna: Urticaria nach 106. 460. 
- Anwendung gegen Warzen Histaminoleat 189. - - Trichloressigsaure 423, 

und Condylomata acu- Histidin 87, 228. 424. 
minata 250. Histohydrie 48. Hiihneraugen.Kollodium 466. 

- Haarfarbemittel 250. - lokale 208. Hiihneraugenmittel: 
- Jdiosynkrasie gegen 256. Histopin 561. - Cornillin 514. 
Hepar sulfuris 327. Histopingelatine 610. Hiihneraugenpflaster 387,512. 
Herbaseife 454, 672. Histopinsalbe 561. Hiihneraugenringbinde (Cor-
Herdreaktion nach Protein- Histopinum liquidum 561. nina) 514. 

injektion 615. Histoplast 561. Humagsolan: . 
Heroin, lokalanasthetische Hitzeempfindung 221. - HaarwuchsmitteI234,'235, 

Wirkung 210. Hitzegefiihl bei der intra- 432. 
Herpes gestationis: veniisen Einspritzung von - Hypertrichose nach Ge-
- Behandlung: Calciumpraparaten 34, 35. brauch von 235. 
- - Normalserum 619. Hoden, Blutcholesteringehalt Hydramie 54; nach Salicyl-
Herpes progenitalis: und 73. sauregaben 95. 
- Behandlung: Hoffmannstropfen 417. Hydrargyrum 373. 
- - Nosophen 317. Hiihensonnebestrahlung, - aceticum oxydatum 376. 
Herpes tonsurans: Haarwachstum nach 234. - bichlorat.um (corrosivum) 
- Behandlung: Hohlzahnkraut, Kieselsaure- 376; Atzwirkung 174. 
- - Anthrarobin 535. gehalt 42. - bijodatum (rubrum) 377. 
- - Chrysarobin 536. Hiillenstein 391. - colloidale 374. 
- - Pyrogallolspiritus 507. Hiillensteinsalbe 392. - dijodparaphenolsulfoni-
Herpes zoster, Neuralgienach; - Herstellung 567. cum 377 . 

.Atophanyl.Injektionen - Perubalsam als Zusatz 529. - oleinicum 177, 377. 
544. Hiillensteinstift 392. - oxycyanatum 378; (cya-

HERTOGHESches Symptom Holzessig: nidhaltig) 378. 
231. - gereinigter 423. - - Anwendung 678. 

Heterohamotherapie 617. - roher 423. - oxydatum 378; rubrum378. 
Heterovaccine 610, 614, 708. Holzkohle, gepulverte 349. - - flavum 379; pultiforme 
Heufieber, Ephetonin bei Holzteer 145, 146, 473, 474. 379. 

126. Homatropin 122. - - flavum-Salbe, Anwen-
Hexahydrocymol 147. Homatropinmethylbromid dung 177. 
Hexamekol 499. 547. - praecipitatum album 174, 
Hexamethylentetramin 104, Hormin (masculin. und femi- 379; desinfizierende Wir-

420. nin) 554. kung 175. 
He:x:amethylentetraminum Hormone, Verwendung far die - sozojodolicum 377. 

420. Behandlung des Haaraus- - sulfoichthyolicum 481. 
Hexenmehl 470. falles 235. - sulfuratum 380. 

Hornalbumosen 91. - - rubrum 380; Zusatz zu 
Hexylresorcinol 85. Quellung durch AJkalien Schiittelmixturen 
Hippursaure, Einwirkung auf 

die Haut 92. 92. 634. 
- Qllellwirkung der Essig- Hydrargyrumpflastermull 

Hirnstamm 205; s. Pituitrin- sauro ~uf 91. 177. 
wirkung. Horndialysat, - verdauliches Hydrargyrum-Vasogen 410. 

Hirschhornsalz 330. 234, 238; s. Humagsolan. Hydrazine, aromatische 252. 
Hirschtalg 655. Hornfette 68. Hydriatische Prozeduren 643. 
Hirsutismus: - Cholesteringehalt 68. Hydroa aestivalis 113, 248. 
- Diabetes und 230. Hornliisende. Wirkung der - - Kalktherapie 33. 
- pluriglandJ1.lii.re Erkran- Schwefelalkalien 159. Hydrocarbonsa.ure 422. 

kungen und 230. Homol 458. Hydrocarpussaure, Calcium-
Histamin 93, 106, 107, 108, Homschichtfett 69. ausscheidung und 32. 

110, 197. - Zusammensetzung 70. Hydrochinidin 538. 
- Capillarerweiterung durch Homsubstanz, Liisung von I Hydrochinin 538. 

197. . 228. - Hydrochinon 100. 



Hydrocinchonidin 538. 
Hydrocinchonin 538. 
Hydrogenium peroxydatum: 
- - decemplex 298; solu-

tuni 298. 
- - solutum, Anwendung 

677. 
Hydrophilie s. Lanolin; s. 

Wasserbindungsverinogen. 
HydrosuHite 156. 
Hydrotherapie 713. 
Hydroxylamin, salzsaures 330. 
Hydroxylaminhydrochlorid 

330. 
Hydroxylaminum ·hydrochlo-

ricum 330. 
Hyoscyamin 546. 
Hyoscyamus 121. 
Hyperamie als Hei.ln1ittel 16; 

lokale, durch Jodapplika
tion 181. 

Hyperal 677. 
Hyperchloramie nach Zwi

schenhirnstich 38. 
Hypercholesterinamie, experi

mentelle 72. 
Hyperglykamie 587; bei Der

matosen 62, 63, 596; und 
Glykosurie beim unbehan
delten Diabetiker 587. 

Hyperglykamiekurve, alimen
tara physiologische 587 ; 
nach Adrenalin 132. 

Hyperidrosis: 
- Behandlung: 
- - Anthrasolpuder 477. 
- - Antihydrotica 222, 223. 
- - Atropinum suHuricum 

121, 547. 
- - Chromoform-SchweiB-

puder 420. 
- - Formalin 418. 
- - Formoform 419. 
- - Mesotan 514. 
- - Naphtholspiritus 533. 
- - Resorcin 102. 
- - Tannoform 517. 
- '- Thalliumsalben 240. 
- -'-- Yasenoloformpuder 

659. 
Hyperkapnie 16, 24. 
Hyperkeratosen: 
- Behandlung: Salicylsaure 

95; Seifenbader 646. 
- Entstehung bei Beschaf

tigung mit Steinkohlen
teerpech 150. 

.....:... Hautwasserabgabe bei 59. 
Hyperkeratosis arsenicalis, 

Histologie 193. 
Hypernephrin 505. 
Hyperpigmentationen, blei-

chende Salbe gegen 380. 
Hyperpoikilie 188. 
Hypersteatose 77. 
Hypertherman 623. 

Sachverzeichnis. 

Hypertrichosis 224, 231. 
- Behandlung 238. . 
- Gra-viditat und 230. 
- irritativa 233. 
- N ebennierenerkrankungen 

und 230. 
Hypervitaminosen 44; Ande

rung des Phosphorstoff
wechsels bei der D-Hyper
-vitaminose 44. 

Hyphomyceten, Nachweis 
durch Kalilauge 93. 

Hyphomykosen: 
- Terpentinol-Injektionen 

bei 625. 
- Yaccinebehandlung 609. 
Hypokapnie 16, 24. 
Hypoloban (E'LIEss) 554. 
a-Hypophamine 50. 
P-Hypophamine 50. 
Hypophyse: 
- Behaarung bei Dysfunk

tion der 230. 
- Wasserstoffwechsel und 

50. 
Hypophysenexstirpation, 

Haarausfall nach 230. 
Hypophysenextrakte 197. 
-. Diuresehemmung dutch 

Injektion von 52. 
- pharmakologische Wir

kung 51. 
Hypophysenhinterla ppen: 
- Bedeutung fUr den Quel

lungszustand der Ge
webskolloide und fiir den 
Wasserhaushalt 51. 

- Pharmakologie und Physio
logie 51. 

Hypophysensekret, Histamin, 
Bestandteil des 107. 

Hypophysenvorderla ppen, 
Haarwachstum und 232. 

Hypophysin 199, 549. 
- Wirkung auf die Koch

salz- und Wasserdiurese 
38. 

- Zusatz zu AderlaB und 
Eigenserum 620. 

Hyporit 302. 
Hyposteatose 77. 
Hypothyreosen: 
- Alopecie bei 229. 
- SchweiBabsonderung bei 

217. 
- SchweiBsekretion nach 

Thyreoideadarreichung 
222. 

Hyrgo1374. 
Hysteresis 167. 

Ibit 321. 
lcca 403. 
Ichden 484. 
Ichthalbin 482. 
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Ichthammon 484. 
Ichthargan 393. . 
Ichthargansalbe UNNA 393. 
Ichthargol 393. 
Ichthermol 481. 
Ichthium 484. 
Ichthoform 482. 
Ichthynat 484. 
Ichthyodin 484. 
Ichthyol 145, 146, 165, 480. 
- Anwendung 165. 
- Fettansatz nach Gebrauch 

von 76. 
- Hautantisepticum 676. 
- Isapogen 717. 
- juckstillendes Mittel 210. 
- Zusatz zu Trockenpinse-

lungen 634. . 
Ichthyolammonium 480. 
Ichthyol-Calcium 481. 
Ichthyol-Carbol-Firnis nach 

UNNA 484. 
IchthyoleiweiB 482. 
Ichthyolfirnis 484. 
Ichthyol-Glycerin 483. 
Ichthyol-Kaliseife 456. 
Ichthyol-Kiihlsalbe 447; nach 

UNNA 483. 
Ichthyolleim nach UNNA483. 
I('hthyollosung; pH-Wert 13. 
Ichthyol-Natrium 481. 
Ichthyolpaste, UNNASche 483. 
Ichthyolpillen 481. . 
- keratinierte nach UNNA 

481. 
Ichthyolpuder, hautfarbener 

481. 
Ichthyolsalbe 483. 
- zusammengesetzte nach 

UNNA 483. 
Ichthyol·Saliuylseifensalbe 

UNNA 483. 
Ichthyolsapen 458. 
Ichthyolseife 673. 
Ichthyolsilber 393. 
IchthyolsuHosaure 145. 
Ichthyol. Teer-Salbenseife 

nach UNNA 483. 
Ichthyolum austriacum 484. 
- desodoratum 482. 
Ichthyol·Yasogen 410. 
Ichthyol.Zinkleim nach UNNA 

483. 
Ichthyolan 481. 
Ichthyopon 484. 
Ichthyosis 113. 
- Behandlung: 
- - Laugenbader 646. 
- - Pilocarpin 119. 
- - SchilddrUsenpraparate 

552. 
- Cholesterinv'ermehrmig bei 

72. 
- congenita, Histohydrie bei 

48. 
- Dermographismus und 109. 
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Iohthyosis : 
- Grundumsatz bei 596. 
- Hautwasserabgabe bei 59. 
- SohweiBsekretion und 114. 
- Stoffweohsel bei 696. 
Iohtosauren 484. 
Iohtoxyl 482; pro balneo 482, 

483. 
Ichtoxyl-Kiihlsalbe 483. 
Ichtoxylpulver 483. 
Iohtulfon 484. 
Ideso-Seifen 453. 
Idiosynkrasie 581. 
- Chrom- 173. 
- Henna s. d. 
- primar mechanische 604. 
Idiosynkrasieproblem 698. 
Ignipunktur 687. 
Ikterus 113. 
Ilon, AbsoeBsalbe 532. 
Imbibition: 
- capillare 45. 
- endosmotisohe 45. 
- molekulare 46. 
Imidazol, Wirkung 107. 
Imidazolring 107. 
{1-Imidazolylathylamin 106, 

126. 
Imine 250. 
Immunisierung, aktive 608; 

passive 608. 
Immunotherapie 579. 
Impetigo: . 
- Alopecie bei 236. 
- Behandlung 681. 
- - Argentum nitricum677. 
- - Milohinjektionen 621. 
- - Salicylsaure 99. 
- contagiosa, Behandlung: 

Tannoform 517; Trypa
flavin 185; Vaccinebe
handlung 609. 

- herpetiformis 113. 
- - Behandlung: Serum-

injektionen, intra
venose 619. 

- staphylogenes, Resorcin-
behandlung 101. 

Impfstoffe 555. 
Impragnationsdermatosenl13. 
Index fiir die Verzogerung des 

Auftretens der SohweiB
sekretlon 214. 

Indicatoren 8; zur Feststellung 
des Emulsionstypus 82. 

Indicatorpapiere 10. 
Indifferenzpunkt, physiolo

gischer in der Haut 25. 
Indigo 145. 
- Ausscheidung durch den 

SchweiB 214. 
Indigofera argentea 250. 
Induratio penis plastica, Na

trium salicylicum. bei 99. 
Influenza, Haarausfall bei 236. 
Infusorienerde 351. 

Sachverzeichnis. 

Ingwerwurzel 189, 208. 
Injectio ISAAK 340. 
Innersekretorische Driisen, 

Haare und 229. 
Inoton von Dr. DEBAT 486. 
Insekrenpulver 525. 
Insektenstiche, Nelkenol gegen 

656; Salmiakgeist 329. 
Instrumente zur Haarentfer

nung 686; fiir Hautchirur
gieundihreAnwendung683. 

Insulin 184,550; Danisches 65; 
Degewop 65; "Hochst" 
550. 

- Anwendung: 
- - Dermatosen mit Hyper-

glykamie 63. 
- - Furunkulose 63. 
- - Gangran,RAYNAuDsche 

65, 116. 
- - Lipoidose, familiare 73. 
- - Prurigo 63. 
- - Pruritus ani 63. 
- ~ Psoriasis 64. 
- - Pyodermien 63. 
- - Situglingsekzem 63. 
- - Xanthom 63. 
- Anwendung, lokale 65; 

gesteigerte Regenerations
fahigkeit der Haut nach '64. 

Insulingaben, Hautzucker
depots nach 62. 

Insulininjektionen: 
- Gewichtszunahme und 

Fettansatz durch 76. 
- Lipodystrophie nach 63. 
- suboutane bei Geschwiiren 

65; bei RAYNAuDscher 
Gangran 65. 

Insulinlosung, W asserstoff
ionenkonzentration der, 
als granulationsfordernde 
Wirkung 65. 

Insulinpraparate, abspaltbarer 
Schwefel in 160. 

Interrenal-genitales Syndrom 
230. 

Intertrigo: 
- Behandlung: 
- - Chinosol-Talg 543. 
- - Tannoform 517. 
- - Thiol-Streupulver 486. 
Intracutane Einspritzungen, 

Leukocytensturz nach 135, 
136. 

Intradermoreaktion: 
- positive bei tiefer Tricho-

phytie 612. 
- Ulcus moHe und 613. 
Introcid 408. 
Ionengleichgewicht 28. 
Ionenmilieu fiir die Wirkung 

des Schwefels 160. 
Iontophorese 580. 
- Ammoniak- s. d. 
- Chinin- s. d. 

Iontophoretische Anasthesie 
210, 683. 

Ipeplast 668. 
Iriphan bei Gicht 592. 
Irisarten als Puder 18. 
Irradiation 211. 
Irreversible Schadigungen 167. 
IBAAK-Injektion 340. 
Isapogen 321, 714, 717. 
Isarol484. 
Isoamylhydrocuprein 541. 
Isoamylhydrocupreinbihydro-

chlorid 542. 
Isobutyl-o-Kresoljodid 315. 
Isochinolin 146. 
Isocholesrerin 78. 
Isoformpulver 315. 
Isoionie saurer Umschli;i.ge in 

bezug auf Wasserstoff
ionen 13. 

Isooctylhydrocupreinbihydro-
chlorid 542. 

Isopilocarpin 547. , 
Isopropylalkohol 415. 
Itrol 391. 
Itrolflecken, Beseitigung 391. 

Jaborandiblatter 547. 
Japancampher 521. 
Japanwasser, Haarfarbemittel 

252. 
J AMBeR-HERXHEIlIIERsche 

Reaktion 109, 201. 
Jarobidin 547. 
Jo bramagtabletren 320. 
Jod 306. 
- -Acne 182. 
- -Anreich,erung in syphili-

tischem Gewebe 180. 
- Anwendung in der Derma

tologie 178, 307; interne. 
Anwendung 183. 

- Ausscheidung durch die 
Talgdriisen 75. 

- -Bindungsvermogen der 
Luetikersera 183. 

- Brom und Chlor, gegen-
seitige Verdrangung 40. 

- Chemie und Biochemiel78. 
- freies, Wirkung des 180. 
- Haarwachstum und 230. 
- Hautadsorption 12. 
- Hautantisepticum 676. 
- Hautdesinfiziens·178. 
- Ichthyolaruitrich 677. 
- Idiosynkrasie 182. 
- Resorption und Aus-

scheidung 138, 180, 715. 
- Pharmakologie 178, 179. 
- Wirkung 306; physiolo-

logische Wirkung 179 ; 
resorptionssteigernde 
Wirkung 181. 

- Zusatz zu Talcum vene
tum 663. 



Jod: 
- Pharmakologie 17S, 179. 
- Resorption und Aus· 

scheidung 13S, ISO, 715. 
- Wirkung 306; physiolo. 

gische Wirkung 179; reo 
sorptionssteigernde Wir·
kung lSI. 

- Zusatz zu Talcum venetum 
633. 

Jodathyl.Thiosinamin 464. 
Jodalbacid 319. 
Jodalcet 40S. 
Jodammonium 30S. 
Jod·Brombader 644. 
Jodbromquellen 600. 
Jodchloroxychinolin 31S. 
Jod·Eigone 319; a-Jodeigon 

319; a-Jod-Eigon·Natrium 
319; ,B-Jod.Eigon 319. 

JodeiweiBverbindungen 319. 
Jodex 307. 
Jodferratin 319. 
Jodferratose 320. 
Jodglidine 320. 
Jodipin 313. 
Jodismus, Behandlung lS2, 

310; Alkalien bei der Be· 
handlung des 17S. 

Jodival 314. 
Jodkachexie 309. 
Jodkalisalben, Resorption 

durch die Raut 140. 
Jodkalium 30S. 
- Blaseneruption nach; Aus· 

bleiben bei Kochsalz· 
zufuhr 40. 

- Verteilung im Organismus 
309. 

- Vertraglichkeit bei Tertiar· 
syphilitischen lS2. 

- Wirkung 30S; Nebenwir· 
kungen 309; Anwendung 
309. 

Jodkolloid 623. 
Jodlecithin 314. 
Jodlithium 30S. 
Jodnatrium 30S. 
- .Injektionen, intravenose, 

Capillarmikroskopie nach 
lSI. 

Jodneol (BOER) 307. 
Jod.Pepton 319. 
Jodphenacetin 316. 
J odphenolsulfosaure. p.Amino. 

benzoesaureathylester s. 
Anastheform 576. 

Jodprotein 320. 
Jodquellsalzseifen, Kranken· 

heiler 454. 
Jodrubidium 30S. 
Jodsalbe 307. 
Jodsalz, subcutan injiziertes 

nach Vorbehandlung mit 
Diuretin 56. 

Jodsalze 30S. 

Sachverzeichnis. 

Jodsalze: 
- Wirkung 30S; Nebenwir· 

kungen 309; Anwendung 
309. 

Jodsapen 45S. 
Jodschwefel 310. 
Jodspeicherung ISO; in tuber· 

kulosen Drusen ISO. 
Jodspiritus, keimtotende Wir· 

kung ISO. 
Jodtinktur: 
- Antihydroticum 223. 
- Anwendung 307. 
- Desinfektionswirkung 676. 
- farblose 307. 
- gemischt mit Talkpuder 

676. 
- keimtOtende Wirkung ISO. 
- Wirkung 306; auf die Raut 

ISO. 
Jodtropontabletten 320. 
Jodiiberemp"findlichkeit lS2; 

bei Dermatitis herpetifor-
mis 40, lS2. 

Jodvaselin 307, 676. 
Jod·Vasogen 410. 
Jodverbindungen, anorga· 

nisch.organische 321; or· 
ganische 310. 

Jodverteilung in den einzeInen 
Organen ISO. 

Jodzink 369. 
Jodocitin 314. 
Jododerma tuberosum IS2. 
Jodoform 310. 
- Anwendung 311. 
- Desinfiziens lS3. 
- geruchloses 310. 
- Oberempfindlichkeit gegen 

IS2. 
- Wirkung 310. 
Jodoformdermatitis IS3, 602. 
Jodoformdermatosen 69S. 
Jodoform-Gelatine (UNNA) 

3U. 
Jodoform-Kollodium 466. 
Jodoformsalbe 311. 
Jodoformvasogen 410. 
Jodoform-Vergiftung lS3. 
Jodoformal 312. 
Jodoformin 312. 
Jodoformium 310. 
- bifuminatum 311. 
- desodoratum 310. 
Jodoformogen 312. 
Jodogallicin 321. 
Jodoglobin 317. 
Jodol 31S. 
Jodolen 31S. 
Jodolum 31S. 
Jodomenin 321. 
Jodophenin 316. 
Jodostarin 313. 
Jodothyrin 17S, 552. 
Jodylin 316. 
Joha 340. 

Jothion 312. 
JothionlQsung 312. 
Jothionol 312. 
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Jothionsalbe, Resorption 140. 
Jotifixtabletten 320. 
J uckempfindung: 
- Thalamus und 205, 206. 
- Zustandekommen 211. 
Jucken, reflektorisches 211. 
Juckende Rautkrankheiten, 

Kalktherapie bei 33. 
J uckerregbarkeit, erhohte, 

ekzematOser Hautstellen 
-211. 

Juckreiz 205. 
- Behandlung 210. 
- - Anasthesin 509. 
- - Bade:r; 25S. 
- - Chloralhydrat 421. 
- - Heliobromin 518. 
- - Natrium bromatum305. 
- - Perubalsam 529. 
- - Thioschwefelsaure 328. 
- - Thymol 500. 
- zentrale Beeinflussung 205, 

206. 
Juckstillende Salbe nach 

SCHAFFER 520. 
Juckstillender Spiritus nach 

'SCHAFFER 520. 
Juniperusarten 145. 
Juvenia, Haarfarbemittel252. 

Kachexia hypophyseopriva 50. 
Kaiserborax 349. 
Kakaobutter 438, 656. 
- Salbengrundlage 78. 
Kakaofett 438. 
Kakodylsaure 335. 
Kakodylsaures Natrium 335. 
Kali causticum fusum 355; 

s. Xtzkalistift 688. 
Kalilauge 355. 
- Einwirkung auf die Raut 

96. 
- Ryphomycetennachweis 

durch 93. 
- Quellungsmittel fiir die 

Nagel 90. 
Kaliseifen S5, 455, 672. 
- quecksilberhaltige 456. 
- therapeutische Anwendung 

93. 
- weiche 672. 
Kaliseifenbad 677. 
Kaliseifenspiritus 457. 
Kalium 354; Verbindungen 

354. 
- bromatum 304. 
- Calcium und, Antagonis. 

mus der Kationen 28. 
- carbonicum (purum) 355.-
- chloricum 302. 
- chlorsaures 302; Wirkung 

168. 
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Kalium: 
- chromicum rubrum 406. 
- chromsaures, saures 406. 
- dichromicum 406. 
~ dijodparaphenolsulfonicum 

316. 
- doppelchromsaures 406. 
~ fusum causticum, Bestand

teil von Atzpasten 93. 
- Herzgift 28. 
- hydroxydatum (purum) 

355. 
- hypermanganicum 407. 
- - Desinfektionswirkung 

677; Anwendung 677. 
- jodatum 308. 
- kohlensaures 355. 
- permanganicum 407. 
- sozojodolicum 316. 
- sulfuratum 327; pro balneo 

160. 
- ubermangansaures 407. 
- Vorkommen in der Haut 

29; in Schuppen und 
Krusten 29. 

Kaliumalaun 404. 
Kaliumbichromat, Intoxi-

kation durch 173. 
Kaliumbromid 207, 304. 
Kalium-Calciumverteilung der 

menschlichen Haut, Ant
agonismus in der 29; Ka
lium-Calciumverteilung im 
Teercarcinom 151; Kalium
und Calciumschwankungen 
im Blutstrom bei Derma
tosen 696. 

Kaliumcarbonat 355. 
Kaliumchlorat 302. 
Kaliumchromatgeschwure der 

Haut 173. 
Kaliumdichromat 406. 
Kaliumgehalt der Haut 36; des 

Schwei8es 212. 
Kalium-Goldcyanid 395. 
Kaliumhydroxyd 355. 
Kaliumhydroxydlosung 355. 
Kaliumjodid 308. 
Kaliumjodidsalbe 308. 
Kaliumpalmitat 86. 
Kaliumpermanganat 167, 407. 
- Haarbleichmittel 249. 
- Wirkung 168. 
Kaliumstearat 86. 
Kaliumstoffwechsel 593. 
Kalk: 
- gebrannter 362. 
- geloschter 362. 
Kalkanreicherung, Entzun

dungsbereitschaftder Haut 
und 26. 

Kalkinjektionen, intravenose 
701. 

Kalkliniment 362. 
Kalkmilch 362. 

Sachverzeichnis. 

Ka lksalze: Kaseaseifen 454. 
- adstringierendeEigenschaft - flussige 458. 

der 34. Kasestoff 427. 
- Anwendung bei Haut- Kastration, Cholesterinspiegel 

krankheiten 31, 33; nach 73. 
Nebenwirkung 35. Katalytische Methode zur Be-

Kalkwasser 202, 362; s. stimmung der 'Wasserstoff-
Brandliniment. ionenkonzentration 8. 

- Anwendung 34; mit Leinol Kataplasmen 641. 
als Brandliniment 35; Kationen 26. 
als Kuhlpasta 35. _ Haut als Reagens auf 25. 

- pwWert 13. 
Kalmusbader 650. Kationenkonzentrationen des 
Kaloderma 431. Schwei13es und des Blut-
Kalomel 177. serums 213. 
Kalte,entzundungshemmendes Kautschukheftp£laster 460. 

Mittel 17. Kautschukpflaster: 
Kalte, Hautkrankheiten und - Herstellung 573. 

699. Kautschukzinkpflaster 668. 
Kalteallergie 606. Keimdrusen, Haarwachstum 
Kaltebehandlung entzund- und 229, 230, 232. 

licher Vorgange 201. Keimdrusenpraparate zur Be-
Kalteeinwirkung, Anasthesie handlung der Acne 135. 

durch 682, 683. I Keloide: 
~lteekzem 606. _ Behandlung: 
Kaltenerven 209. __ Pepsin-Borsaurelosung 
Kaltenervenendigungen 208. UNNA 432. 
Kalteorgane erregendes Mittel, __ Thiosinamin-Salben-

Menthol als 208. seife 464~ 
Kalte- und Wiirmepunkte 208. Keraminseife 454 
Kalteurticaria, Neurose des-! K t' 431 d' Ha b 

Kaltenervenendapparates i era h~ t h; ;;7 aro er-
~ ~coo . 

K It . d - Bestandteil der Haut 86, a wasseranwen ung 642, 88 
643 . 

Kalza~ 361. - Elementaranalyse 88. 
Kalzine 360. - Sc~wefelgehalt 88. 
Kamillen 524. Kerat~n A 89. 
Kamillenabkochung, Waschen Kerat~n~, Trennung de~ 89. 

der Haare mit 249. Keratmlerte Ichthyolpillen 
Kamillenol 524.' nach UNNA 481. 
- atherisches, Wirkung 210. Keratin-Iontophorese 234. 
Kamillosan 524. Keratinisation, Storungen der 
Kamillosansalben 210, 716. 238. 
Kamillosanum liquidum 524. Keratinosen 89. 
Kammfett 436. Keratinsubstanz 91. 
Kampfgase, irreversible Scha- - Angriffspunkt des Resor-

digungen durch 167. cins 101. 
Kaolin 403, 632. _ Saurefestigkeit und Alkali-
Kaolin-Glycerin-Ichthyol- empfindlichkeit 90. 

Paste nach UNNA 403. Keratinsubstanzen der 
Karbolineum 149. menschlichen Haut, Kol
- Wirkung auf die Haut 150. loidchemie und Pharmako-
Karbolsaure: logie 89, 90. 
- 4nwcndung 678. Keratinum 431. 
- Atzmittel 690. 
- Hautantisepticum 676. 
Karbunkel: 
- Behandlung: 
- - Hydrargyrum oxyda-

tum £lavum-Salbe 
177. 

- - Unguentum cinereum 
177. 

Kartoffelstarke 467; als Puder 
18. 

Keratitis eczematosa, Abijon
injektionen bei 621. 

Keratodermie, primare Herde 
der Kinderplanta, Karbol
saureatzung 690. 

Keratolyse, Alkaliwirkung 92. 
Keratolytica 141, 142. 
- juckstillende Wirkung 211. 
Kera tolytische Eigenschaft 

des SchwefeIs 161. 



Keratolytische Wirkung des 
Resorcins bei Acne und 
Seborrhoea sicca 102; der 
Seifen 673. 

Keratoplasie 143. 
Keratoplastica 141, 143. 
Keratoplastische Eigenschaft 

der Balsame 166. 
Keratoplastische Wirkung der 

Borsaure 184; des Schwa. 
fels 161, 162. 

Keratosen, Salicylsaure bei 99. 
Kernseife 85. 
Kieselerde 35l. 
Kieselgur 632. 
- gereinigte 351; s. Terra 
. silicea. 
Kieselgurfettpaste (UNNA) 

661. 
Kieselgurpasten 661; nach 

UNNA 142. 
Kieselgurzinkpaste nach UNNA 

352. 
Kieselsaure 42. 
- Calcium und, zur kombi· 

nierten Behandlung 43. 
- gefallte 352. 
- kolloidale 203. 
Kieselsaureanhydrid 351; als 

Puder 18. 

Sachverzeichnis. 

Kochsalzbehandlung bei Der
matosen 4l. 

Kochsalzblutspiegel 594. 
Kochsalzentziehung, Salyr-

gantherapie und 55. 
Kochsalzfreie Diatbehandlung 

nach GERSON 4l. 
Kochsalzgehalt der Haut 37; 

Quaddelresorptionszeit 
und 55; Kochsalzgehalt 
des Harns nach Injektion 
von Pituitrin 52; des 
SchweiBes 213. 

Kochsalzinfusion bei Urti
caria und Pruritus 204. 

Kochsalzinjektionen bei Vari
zen 200. 

Kochsalzli:isung, physiologi
sche 357. 

- - Anwendung zu Urn
schlagen 13. 

Kochsalzquaddel, Resorp
tionszeit einer intracutan 
angelegten 47; bei Psoria
tikern 47. 

Kochsalzquaddelprobe, intra
cutane Ill. 

Kochsalzretention bei Pem
phigus 39. 

Kochsalzzentren 38, 39. 
Kieselsaurepraparate bei Pru- Kodein, lokalanasthetische 

ritus senilis 595. Wirkung 210. 
Kieselsauretherapie 42; Kie- Kohlehydrate, reduzierende 

selsaure-Salzsaurebad 648. Heilmittel 143. 
~eselsa~res Natriumbad 648. Kohlehydratglycerinlasun-
Kindersmfe (HAGER) 672. gen. wasserlasliche 634. 
- Casein-Albumosen- (DEL- [Kohlehydratstoffwechsel der 

BANOO) 672. I Haut 62. 
Klamm~rn, HERJ'Fsche 685. Kohlendioxyd 350. 
Klebrobmden 637. Kohlendisulfid 326. 
Kleienbad , Indikation und 

Erfolge 646; Technisches 
646. 

Klimatallergene 603. 
Klimatotherapie der Haut

krankheiten 697. 
KNEIPpsche Giisse 644. 
Knochenmark, Verwendung 

fiir Pomaden 655. 
Koagulation, Anwendung zur 

Enthaarung 238. 
Kobalthaltige Haarfarbemit

tel 250. 
KooHsche Tuberkulinprapa-

rate 61l. 
Kochsalz 357. 
- acidotische Wirkung 24. 
- Bedeutung fiir die Patho-

genese des Pemphigus 
39, 40. 

Kochsalzarme Kost 583. 
Kochsalzausscheidung: 
- Bromeinfuhr und 207. 
- Pemphigus und 696. 
Kochsalzbader 644. 

Kohlensaure des BIutes, Be· 
deutung 7. 

Kohlensaure, fliissige 350. 
Kohlensaureanhydrid 350. 
Kohlensaurebader 649, 713; 

na tiirliche 649; kiinstliche 
649. 

Kohlensauredichininester 541. 
Kohlensaureschnee, Atzmittel 

689. 
Kohlensaureschneebehand

lung bei Alopecia areata 
234. 

Kohlensaurespray 682. 
Kohlenstoff 349. 
Kohlenwasserstoffe 408. 
- gesii.ttigte 408, 409. 
- mineralische 656. 
- schwefelhaltige 143, 165. 
Kokereigase 145. 
Koksstaub 148. 
Kollagen: 
- Bestandteil der Haut 86, 

87. 
- Elementaianalyse 87. 
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Kollaps nach Goldbehandlung 
192. 

Kollargol 204, 623, 631, 699. 
Kollodium 465. 
- elastisches 466. 
Kollodiumwolle 465. 
Kolloidale Substanzen 203. 
Kolloidchemie: Keratinsub-

stanzen s. d. 
Kolloidchemische Natur der 

Seifen 84. 
Kolloidchemische Salben-

studien 83. 
Kolloide: 
- Gewebskolloide s. d. 
- hydrophile 47; s. Choleste-

rin 69. 
- hydrophobe 47. 
- Organkolloide s. d. 
Kolloidsalbe 473. 
Kolloidtherapie 203,614,699; 

unspezifische 614. 
- Hypophysin als Zusatz zur 

620. 
Kalnisches Wasser 415; saures 

415. 
Kolophonium 53l. 
Komedonen s. Comedonen. 
Kompressen, nasse 641. 
Kondylome s. Condylomata. 
Kanigssalbe 444. 
Konstitution, Hautallergie 

und 602. 
Konzentration 4. 
Konzentrationsausgleich 20. 
Kopfhaar: Bleichmittel s. 

Wasserstoffsuperoxyd. 
lasung 299. 

Kopflause, Abtatung von: 
- Cuprex 388. 
- Essigather 426. 
- Petroleum 409, 657. 
Kopfschuppen, Behandlung: 

Unguentum petrolatum 
325. 

Kopfwasser .~. Haarwasser. 
Kosmesche Atzpaste 334. 
Krampfadern: 
- Behandlung: 
- - Chinin·Urethan-

lasungen 539. 
- - Kochsalzinjektionen 

357. 
- - Natrium salicvlicum-

Injektionen '513. 
- - Rivanol 491. 
- - Varicophthin 357. 
Krampfgifte: 
- SchweiBabsonderung und 

220. 
Krankenheiler Jodquellsalz

seifen 454. 
Kratzemittel, LASsARsches 

323. 
Kratzepinselung 534. 
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Kratzesalbe 324; HEBRASche 
324; nach KAPOSI 534; 
schwachere nach KAPOSI 
(SCHAFFER) 534; fur Kin
der nach I. NEUMANN 529. 

Kratzeschnellkur 164. 
Kratzeseife, flussige (HEBRA) 

475. 
·Kratzetinktur,HEBRASche 

323. 
Krauterbader 650. 
Krebshaare 248. 
Krebstinktur, CERNY-TRU-

NECEKsche 193. 
Kreidepasten 661. 
Kreolin 497. 
Kreolinseifen, uberfettete 497. 
Kreosot 146, 148, 498. 
Kreosotcamphersapen 458. 
Kreosotpillen 499. 
Kreosotsalicylat 514. 
Kreosotseife 674. 
Kreosotum 498. 
- salicylicum 514. 
Kresamin 498. 
Kresol 148. 
- rohes 496. 
- Wirkung auf die Haut 149. 
Kresole 146, 147, 496. 
Kresolseifenlosung 497. 
Kresolwasser 497. 
Kresophen 477. 
Kreuznacher Seifen 454. 
Krotonol-Kollodium 466. 
Krotonolversuche am Kanin-

chenohr 605. 
Krusten, Kaliumgehalt 29. 
Kryokauter 690. 
Krysalbin 192. 
Krysolgan 191, 395, 629. 
- Nebenwirkungen 630. 
- Wirkung 191. 
Krysolganbehandlung 712; 

des Lupus erythematodes 
192. 

Krystallviolett 679. . 
Kuhlcreme mit Bleiessig nach 

UNNA 447; mit Kalkwasser 
nach UNNA 447. 

Kiihlpaste 84; s. Aqua calcis; 
. mit kohlensaurer Magnesia 

nach UNNA 367. 
- weiche (UNNA) 663. 
Kiihlpasten, Schemata fiir 

663. 
Kiihlsalben 79, 568, 662; nach 

UNNA 435, 447, 660; mit 
Bleiessig nach UNNA 
447; mit Essigsaure 423 ; 
mit essigsaurer Tonerde 
399; mit essigsaurer Ton
er!le nach UNNA 399; 
Ichthyol- (UNNA) 483; 
nach UNNA mit Kalk
wasser 447. 

Sachverzeichnis. 

Kiihlsalben: 
- Salbengrundlagen fur 657, 

658. 
- Schemata fur 662. 
Kiihlschlangen 642. 
Kuhlwirkung wasserhaltiger 

Salben 82. 
Kuhlzentrum 219. 
KUMMERFELDsches Wasch-

wasser 324.· 
Kupenfarbung 254. 
Kupfer 386. 
- desinfizierende Wirkung 

183 .. 
- essigsaures 386. 
Kupferacetat 386. 
- basisches 386. 
Kupferalaunstift 688. 
Kupfer-Aseptol 387. 
Kupferdermasan 388, 678. 
Kupferjodiir 387. 
Kupfernitrat 387. 
Kupferoxyd 387. 
- p-phenolsulfonsaures 387. 
- salpetersaures 387. 
- schwefelsaures 387. 
Kupferparaphenolsulfonat 

387. 
Kupfersalze, Desinfektions-

wirkung 678. 
Kupferstift 688. 
Kupfersulfat 387. 
- Hautantisepticum 676. 
- hautchenbildendes Mittel 

170. 
KupfersulfatlOsung, alkoho

lische, bei Pyodermien und 
Acne 183. 

Kupfervitriol, reines 387. 

Lac, therapeutische Anwen-
dung 426. 

Lac Sulfuris 322. 
Lacalut 402. 
Lachgasnarkose in der Haut-

chirugie 683. 
Lacke 635. 
Lactin, Anwendung 621. 
Lactojod 320. 
Lagosa-Salbe 380. 
Laneps 412, 659, 715. 
Lanoform 448. 
Lanolimente 658. 
Lanolimentum Boroglycerini 

348. 
- diachylon 447. 
- leniens 447, 658. 
Lanolin 75, 82, 96, 446, 658. 
- Hydrophilie 79. 
- Salbengrundlage 78. 
Lanolin-Creme 447. 
Lanolinsalbe, wasserhaltige 81. 
Lanolinseife 674. 
Lanolinstreupulver 447. 

Lanolinum 446; cum Aqua 
(Ph. G.) 97; Kiihlwirkung 
82. 

- anhydricum 656, 658. 
- benzoinatum LASSAR 447. 
- purum 656. 
Lanotan 658. 
Lanzettmesser, doppelschnei-

dige 683. 
Lapis calaminaris 368. 
- mitigatus 392, 688. 
- Pumicis 404. 
Lapissalbe 392. 
Lapisstift 677. 
Lapistouchierung 688. 
Lappenuberpflanzung 685. 
Lappchenprobe zur funktio-

nellen Hautpriifurig 601, 
602. 

Larchenschwamm 223. 
Larchenterpentin 526. 
LAssARsche Paste 84, 142, 371. 
LAssARschesKratzemittel323. 
Laubholzteer 145. 
Laugen, Wirkung auf Haare 91. 
Laugenbad, Indikation und 

Erfolge 646; Technisches 
646. 

Lause, Abtoten in Kleidem 
durch Schwefelkohlenstoff 
326. 

Lause-Essig 545. 
Lausemittel: 
- Acidum aceticum dilutum 

422. 
- Anisol 523. 
- Essigather 426. 
- Holzessig 423. 
- NaphtholOl 534. 
- Nissex 525. 
- Nissotax 525. 
Lausesalbe 375. 
Lavasteril 500. 
Lavatal 402, 677. 
Lavendelspiritus 415. 
Lawsonia inermis 250. 
Leber: 
- Diurese und 53. 
- Stapelorgan fur Fette 67. 
Lebertran 44, 436, 655. 
Lecithin, Schutzkolloid 69. 
Lecutyl 388. 
Lecutylpillen 388. 
Lecutylsalbe 388. 
Leichtole, Teerbestandteile 

149. 
Leim 87. 
- weiBer 429. 
Leime, medikamentose als 

Deck- und Druckmittel 
637. 

Leimseifen 673. 
Leimstifte 431. 
Leinensackchen, gefiillt mit 

Leinsamen-, Graupchen-, 
Kartoffelbrei 641. 



Leinol439, 656; s. Brandlini· 
ment. 

- Salbengrundlage 7S. 
- Wasseraufnahmefa.higkeit 

S1. . 
LeinsamenOl 439. 
Leishmaniosis, Behandlung: 

Stibosan 343. . 
Lenicet 399. 
- ·Bolus 399. 
- .Brandsalbe' 399. 
- ·Hautcreme 399. 
- .Kinderpuder 399. 
- ·Paste 399. 
- ·Puder 633. 
- ·Salbe 399. 
- .Silberpuder 399. 
- .Wundpuder'399. 
Lenigallol 50S. 
Lenirobin 537. 
Lentigines, Entfarbung durch 

Perhydrolsalben 299. 
Lepismatica 142. 
Lepra: 
- Behandlung 500. 
- - Antileprol 441. 
- - Chaulmograol $2. 
- - Chinosol 543. 
- - Chrysarobin 536. 
- - Goldbehandlung 711. 
- - Gynocardiaol 441. 
- - Jod lS3. 
- - Krysolgan 396. 
- - Nastin 442. 
- - Pyotropin 496. 
- - Pyraloxin 507. 
- - Pyrogallol 144. 
- - Solganal192, 396, 397. 
- Haarausfall bei 236. 
- Reaktionserscheinungen 

nach Jodkaligaben lS2. 
Lerastan 354. 
Leucin 87, 22S. 
Leukamie, Hautgeschwiilste 

bei, Behandlung: radioak. 
tive Bader 652. 

Leukoalizarin 535. 
Leukocyten, Salicylsaurewir. 

kung auf 95. 
Leukocytensturz nach intra· 

cutanen Einspritzungen 
135, 136. 

Leukoderma 114. 
Leukogen 560, 609. 
Leukol, Teerbestandteil149. 
Leukoplakie, Chromsaure· 

behandlung 405; Milch· 
saure 690. 

Leukoplast 462, 66S. 
- lJberempfindlichkeit gegen 

671. 
Leukoplastschnellverband zur 

Wundbehandlung 462. 
Leukotropin 544. . 
Leukoverbindungen 255. 

Sachverzeichnis. 

Levico, Mineralwasser 600, 
601. . 

Levurinose 433. 
- ·Hefeseife 433. 
- ·Schwefelseife 455. 
Liantral 477. 
Liantral·Caseinsalbe UNNA 

42S. 
Liantralsalbe 478. 
Lichen chronicus VmAL, Be· 

handlung : Eugallol 508. 
Lichen pilaris, Behandlung: 

Bimssteinseife 673. 
Lichen ruber, Behandlung: 

Chrysarobin 536; Colchi. 
cin 196; Normalserum 619. 

Lichen ruber planus: 
- Arsenwirkung bei 76. 
- Behandlung: 
.:-. - Arsenbehandlung 211. 
- - Carbolsaure 144. 
- - innersekretorische Or. 

ganextrakte 135 •. 
- - Schwitzprozeq.uren 

216. 
- Entwicklung im AnschluB 

an eine ThalltUInbehand· 
lung 246. 

- Herde, hartnackige, Car· 
bolsaureatzung 690. 

- Juckreiz bei; Behandlung 
210. 

Lichen scrophulosoruxn, Be· 
handlung: Chrysarobin 
536; Lebertran 437. 

Lichen urticatus, Adrenalin· 
behandlung 124; Pepton· 
behandlung 130. 

,Lichensalbe nach UNNA 377, 
495. 

Licht.Arsentherapie, kombi
nierte bei Pityriasis liche· 
noides chronica 120. 

Lichtba.der zur Anregung' der 
SchweiBsekretion 216. 

LichtbadschweiB 213, 215. 
Lichtbestrahlung, Kalium· 

Calciumverteilung d.Haut 
nach 29. 

Lichtdermatosen, Resorcin
behandlung, interne 102; 
epicutane Resorcinappli. 
kation 102. 

Lichtschutzcreme 549. 
Lichtsensibilisierungsdeima. 

tosen 597. 
LmBERBche Brustkrauter, 
, Volksmittel gegen Lungen-

tuberkulose 42. 
Ligne blanche 105. 
Lilienmilchseife 674. 
Linimente, Herstellung' 565. 
Linimente nach PETRUSCHKY 

561. 

Handbnch der Hant· n. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 

769 

Linimentum: 
- cadinum saponat.um HE. 

BRA 475; 674. 
- Calcis 362. 
- compositum (PETBUSOHKY) 

611, 616. 
- contra Combustiones 362, 

439. 
- contra scabiem 529. 
- cosmeticum HEBRA 323. 
- exsiccans (P:WK) 472, 634. 
- LETzELsches 656. 
- Picis LAeSAE 475. 
Linoval 448. 
Linsenkem, Talgsekretion und 

75. 
Linum usitatissimum 439. 
Lipodystrophie, lokale nach 

Insulin·Einspritzung 63. 
Lipoidlosliche Stoffe, Resorp. 

tion durch die Raut 139. 
Lipoidose, familia.re der Haut 

und der Schleimhaute 73. 
Lipoidtheorie, MEYER· OVER. 

TONsche 139. 
Lipojodin 313. 
Lippenekzem, Behandlung: 

Ichthargansalbe 393. 
Lippenpomade 438, 444, 663; 

rote 445; (VEIEL) 516. 
Lippensalbe nach UNNA 503. 
Liquidambar orientalis 530. 
Liquor 'Aluminii acetici 170, 

202,398; Anwendung 
677. 

- - acetico·tartarici 399. 
- - subsulfurici 404. 
- Ammonii caustici 329. 
- Anthracis. compositus 

(FISOHEL) 478. 
- - simplex 478. 
- antihydrorrhoicus BRAN· 

DAU 303. 
- antipsoricus HEBBA 323. 
- cadini detergens 153. 
- Calcti sulfurati 327. 
- Carbonis detergens 153, 

478; Trockenpinselung 
478. 

- Carbonis detergens Hippo
castani 478; decoloratus 

. 478. 
- Cresoli saponat~s 49,7. 
- ferri sesquichlorati 406. 
- Formaldehydi saponatus 

418. 
- Jodi compositus 307. 
- Kali caustici 355. 
- Ralii arsenicosi 334. 
- Lianthrali saponatus 478. 
- Lithanthracis acetonatus 

SACK 475. 
- - simplex 475. 
- Natri caustici 358. 
- Nov·Alsoli 399. 
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770 Sachverzeichnis. 

Liquor plumbi subacetici 170, I Lupus vulgaris: 
199, 383. - Behandlung: 

- Rusci detergens 478. - - Diat, kochsalzfreie 42. 
- Stibii chlorati 341. - - Ektebin 704. 
Lithantrol (K. RERKXEIMER) - - Goldpraparate 191. 

478. - - Kresamin 498. 
Lithargyrum 384. - - Kupferdermasan 388. 
Lithium bromatum 304. - - Liquor Stibii chlorati 
- jodatum 308. 341. 
Lithiumbromid 304. - - Pyotropin 496. 
Lithiumjodid 308. - - Pyrogallol 144, 506. 
Lithyol 484. - - Resorcin 102. 
Lobelin-Injektion, subcutane - - Terpentinol-Injektio-

bei Urticaria 22. nen 626. 
Loffel, scharfe in der Raut- - Cholesterinwerte bei 72. 

chirurgie 684. - Haarausfall bei 236. 
Lokalanasthetica 202, 208. Lupussalbe, grune nach UNNA 
Lopion 397, 629. 342. 
Loretin 318. Lupusscarification 683. 
- -Natrium 318. Lycopodium 470; als Puder 18. 
- -Wismut 319. - cuticolor 470. 
Lotio Zinci 370. - hautfarbenes 470. 
Lovan 448,658. Lyddit 145. 
LOWIsche Reaktion nach Ein- Lygosin-Chinin 540. 

traufelung von Adrenalin Lymphagoge Reaktion als 
in das Auge 131. pharmakodynamische Der-

Lucidol 510. moreaktion no_ 
Luetikersera, Jodbindungs- Lymphagoge Substanzen 110. 

vermogen 183. Lymphangitis: 
Luftallergene 603. - Behandlung: 
LUGOLSche Losung 178, 307. - -Argentumcolloidale389. 
Luminal, Juckreizlinderung - - Ichthyol 165. 

durch 206. Lymphomata, tuberkulose, 
Lunge als Stapelorgan fUr Jodbehandlung, externe 

Fette 67. 183. 
Lllngentuberkulose: Lymphome, maligne, Arsen-
- Volksmittel gegen 42. empfindlichkeit 76. 
Lllpotome 683. Lysargin 390. 
Lupus erythematodes: Lysin 87, 227, 228. 
- Behandlung 417. Lyssiasalbe 347. 
- - Carbolsaureatzung 691. 
- - Chinin + Jodtinktur-

pinselung 539. 
- - Eugallol 508. 
- ..:.. Goldpraparate 191, 395, 

629, 630, 711. 
- - Krysolgan 192. 
- - Lopion 397. 
.:-. - Pyraloxin 507. 
- - Solganal192, 396, 397. 
- - Streptokokkenvaccin 

610. 
- - Sublimat 176. 
- - Triphal 192, 396. 
- - Tllberculomucin 611. 
. - Cholesterinwerte bei 72. 
- Haarausfall bei 236_ 
Lupus exulcerans, Behand-

lung: Aristolsalbe 315. 
Lupus vulgaris: 
- Behandlung: 
- - Andriol-Wismut-Salbe 

322. 
- - Atzmittel 174. 
- '- Chloramin 487. 
- - Chlorophenolpasta 495. 

Macisol, Reizmittel des Haar
bodens 235. 

Magnesia carbonica 142, 632; 
als Puder 18. 

- chlorata 367. 
- gebrannte 367. 
- usta 367. 
Magnesiaperhydrol 167. 
Magnesium 366. 
- basisch-kohlensaures 366. 
- bromatum 304. 
- carbonicum 366. 
- - leve 366 . 
- - ponderosum 367. 
- hypochlorosum 367. 
- oxydatum 367. 
- - leve 367. 
Magnesium-Brom-Aminoessig

saure 367. 
Magnesiumbromid 304. 
Magnesiumcarbonat, Grund

lage fiir Kiihlpasten 84. 
- basisches 366. 
- schweres 367. 

Magnesiumchlorid, acidotische 
Wirkung 24. 

Magnesiumhypochlorit 367. 
Magnesiumoxyd 367. 
Magnesiumsalze, Calciumsalze 

und, Antagonismus zwi
schen 28. 

Magnesiumsulfat, acidotische 
Wirkung 24. 

Magnobrol 367. 
- Anwendung bei Raut-

jucken 22. 
Magnocid 168, 302. 
Magnocid -Glycerin-Paste 302. 
Magnocid-Streupulver 302. 
Magnocidwasser 302. 
Magnol 168. 
Maisfiitterung, Raarausfall 

durch 248. 
Makabin 377. 
Mallein 561. 
Malleinum siccum 561. 
Mammaline 463. 
Mandelkleie 469. 
Mandelmehl 469. 
Mandelol 437, 656. 
- Salbengrundlage 78. 
Mandragora 121-
Mangan 407; Verbindungen 

407. 
Mangandioxyd 168_ 
Markasitseife 344, 455. 
Marmorseife 451, 673. 
Marmorstaubseife 455, 672. 
Marmorwachsseife, SCHLEICH-

sche 455. 
MARSDENsche Paste 193. 
Marseillerseife 450, 673. 
Massage: 
- Haarwachstum und 235. 
- Haut- s. d. 
- Hautresorption nach 666. 
Mastisol 636_ 
Maststaphylokokken-Einheits. 

vaccine nach STRUBELL 
563. 

Mattan 663. 
Mattanpraparate 468. 
Mauseeinheiten 552 . 
Mauvein (Farbstoff) 145. 
Medikamente, vegetative 115. 
Meditannosin 517. 
Medulla bovina 436. 
Meersalz 357. 
Meerwasser bei auJ3erer An

wendung 714. 
Mehlextrakt-Rautproben, in

tracutane 603. 
MEIBoMSche Drusen, Sekre

tionssteigerung bei Physo
stigminvergiftung 75. 

Melaena, Bluttransfusion bei 
618. 

Melinit 145. 
Mennige 384. 
Menotoxin 74, 214. 



Menstruation, Cholin und 74. 
Menstruationsdermatosen 113. 
Menstruationsstorungen, Be-

handlung: AderlaB, Eigen
serum und Hypophysin 
620. 

Mentha piperita 209. 
Menthan 147. 
Menthol 147, 189, 208, 520. 
- Anwendung in der Derma-

tologie 209; Kontraindi
kation beiakutemEkzem 
209. 

- Ausscheidung durch die 
Galle 209. 

- cholagoge und choleretische 
Wirkung 209. 

-. darmdesinfizierende Wir
kung 209. 

- Kalteorgane erregendes 
Mittel 208. 

- Konstitution 209. 
- synthetisches "Schering" 

520. 
- Uberempfindlichkeit gegen, 

bei Kalteurticaria 209. 
- Zusatz zu Puder 633. 
Mentholpuder nach LASSAR 

520. 
Mentholsalbe nach LASSAR 

520. 
Mentholum (Linksmenthol) 

520. 
Menthoxol (Menthoxyl) 300. 
Mercurcolloidsalbe 375. 
Mercuriacetat 376. 
Mercuriammoniumchlorid: 
- Desinficiens 174. 
- Wirkung 177. 
Mercurichlorid 376. 
Mercurijodid 377. 
Mercurioxyd 378. 
Mercurisalze, antiseptische 

Wirkung 176. 
Mercurochrom, therapeutische 

Wirkung 177. 
Merkaptane 156. 
Merkurialpflaster 459. 
Merkurialsalbe 375. 
Mesencephale Zentren, Theo-

phyllinwirkung nach Eli
mination der 57. 

Mesitylen 148. 
Mesotan 514. 
Mesothorium 364. 
Mess.erchen, sichelformige zur 

Offnung von Furunkeln im 
GehOrgang 684. 

Metacholesterin 79, 80,81; Zu-
satz zu Vaselin 79. 

Metadioxybenzol 100, 502. 
- s. Resorcin. 
Metakieselsaure 352. 
Metakresol 85, 146. 
Metaoxybenzoesaure 94. 

Sachverzeichnis. 

Metathylspray 682. 
Metalle als Chemotherapeutica 

in der Dermotherapie 629, 
631. 

MetalleiweiBver bind ungen, 
kolloide 623. 

Met~llsalzlosungen : 
- Atzmittel 690. 
- Hautantiseptica 676. 
Metallvergiftungen, Natrium

thiosulfat bei 164. 
Methamoglobinbildung bei 

Resorcinvergiftung 102. 
Methoxymethylium salicyli-

cum 514. 
Methylanthracen 148. 
Methylbenzol 487. 
Methylcrotonsaure 545. 
Methylcuprein 541. 
Methylcyanat 148. 
Methyldinatriumarsinat 335. 
Methyldioxyanthrachinon-

Chrysophansaure 535. 
Methyldioxyanthranol

Chrysarobin 535. 
Methylenblau 82, 679; (medi

cinale) 492. 
Methylenblausalbe 492. 
Methylenbromtanninharn-

stoff 517. 
Methylen-Ditannin 517. 
Methylenum caeruleum 492. 
Methylisopropylphenol 499. 
Methylium dijodsalicylicum 

316. 
- phenylchinolincarbonicum 

543. 
Methylnaphthine, Wirkung 

148. 
l,\fethylnaphtyl 147. 
Methylviolett 489, 679. 
Metol 255. 
Metoldermatitis 255. 
Mikrobacillusvaccine fiir Acne 

vulgaris und Acne varioli
formis 613. 

Mikrobrenner, UNNAscher 686, 
687. 

Mikroorganismen s. Wasser
stoffionenkonzentration. 

Mikrosporie 236. 
- Behandlung: Tartarus sti-

biatus- Salbe 173. 
- Thalliumepilation bei 245. 
Milanol 347. 
Milchbehandlung, parenterale 

426, 699. 
Milchdiat bei Harnsauredia

these 592. 
Milch-EiweiBab baustoffe, in

dustriell (chemisch) dar
gestellte 621. 

MilcheiweiBinjektion, intra
cutane 616. 

MilcheiweiBseife 454. 

Milchinjektionen 204, 620. 
~ Anaphylaxie nach 624. 

771 

- Anwendung bei Dermato. 
sen 620. 

- Hautsensibilitat nach 203. 
Milchkost bei Ekzem 59, 60. 
Milchsaure 424. 
- Atzmittel 690. 
Milchsaure-Kollodium 466. 
Milchsaure-Paste 352. 
Milchsauretuberkelbacillen 

559. 
Milkuderm, wasserloslicher 

Salbenfirnis 82, 635. 
- molle 427. 
- spissum 427. 
- volatile 427. 
Milkuderm·Hautsahne 427. 
Milkuderm· Kindercreme 427. 
Milkuderm-Praparate 427. 
Milkuderm-Waschung 427. 
Milkuvol 427. 
Milz, Stapelorganfiir Fette 67. 
Milzbrandserum 682. 
- "Hochst" ad usum huma

num 555, 613; nach 
SOBERNHEIM 555. 

Milzextrakt s. Nodunon 554. 
Mineralogen 363. 
Mineralpuder 18. 
Mineralquellen, kieselsaure-

haltige 43. 
Mineralstoffwechsel der Haut 

. und Ernahrung 37. 
Mineralwasser 697. 
- Anwendung bei Derma~ 

tosen 600. 
Minimaleffekt, Juckreiz als 

211. 
Minimumionen 83. 
Minium 384. 
Mischtuberkuline nach WOLFF-

EISNER 558. 
Mischvaccine 609, 623. 
Mitigal 328. 
Mitin 449, 659. 
Mitincreme 449. 
Mitinpaste 449. 
Mitinquecksilber 449. 
MittelOle, Teerbestandteile 

149. 
Mixtura nervina 304. 
Mixtura solvens, Anwendung 

zur Steigerung der Salyr..: 
gandiurese 55. 

Mixture Broux, Haarfarbe
mittel 250. 

Modenol 381. 
Moderatoren, Synonym fiir 

Puffer 6. 
Mohnol439. 
Mollentum basicum 400. 
- scabiosum 400. 
MOLLER-BARLowsche Krank-

heit, Vitamine und43. 
Mollin 456. 
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Mollplaste 462. 
Molluscum contagiosum, Be-

handlung: Sublimat 176. 
Monoacetylresorcin 504. 
Monobromcampher 210. 
Monochlorathan 417. 
Monochloressigsaure 423. 
p-Monochlorphenol 495. 
Monochlorphenolum (para) 

495. 
Monojoddioxypropan 312. 
a-Monojodisovalenanoglykol

carbamid 314. 
a-Monoj odisovalerylcarbamid 

314. 
Monomethylarsinsaures Na

trium 335. 
Mononatriumphosphat, acido-

tische Wirkung 24. 
Monooxynaphthaline 533. 
Monophosphatide 74. 
Moorbader 653, 654. 
Moorumschlage und -packun-

. gen 653. 
Morona! 401. 
Morphin 202. 
- .Anii.sthesie vom Blutstrom 

aus 36. 
- Atropin und 122. 
- Capillarerweiterung durch 

197. 
- Juckreiz und 206. 
L lokalanasthetische Wir-

kung 210. . 
Morphinquaddel, Syphilis und 
. Ill. 
Morphiumreaktion . nach 

intracutaner Einspritzung 
1l0. 

Mucilaginosa 202. 
Mucilago Cydoniae 472. 
.:..... Gummi arabici 471. 
- Tragacanthae 472. 
Miicken, Eucalyptol zur Ab-

wehr von 525. 
Miickenstiche, Nelkenol zur 

Verhiitung von 524. 
Mucoid, Bestandteil der Haut 

86, 87. 
Mugotan 360. 
Mundwasser: 
- Chinolin- 542. 
- Kalium chloricum 303. 
- Myrrhentinktur 532. 
~ Presojodtabletten zur Her

stellung 308. 
- Ratanhiatinktur alB Zusatz 

518. 
- Thymol zur Herstellung 

500. 
- Wasserstoffsuperoxyd

losung 299. 
Muscarin 74 .. 
-. BchweiBtreibendes Mittel 

221. 

Sachverzeichnis. 

Muscarin, Wirkung auf das Nafalanseife, medizinische 
parasympathische System. 412. 
116. Nafalan-Streupulver 412. 

Muscaringruppe 116, 121. Nafalan-Toilettencreme 412. 
MuskatnuBol, Reizmittel des Nafalan-Toilettenseife 412. 

Haarbodens 235. Nafalan-Zinksalbe 412. 
Mutterkorn 107, 126. Naftalan 411 657. 
- Ergosterin im 72. Nagel, Quellbarkeit 90. 
Mutterkornerlrakte 106. N 1£ lzd sinf ...... , D·· 
Mutterpflaster, braunes 459. age a. e.. e .... won, IJO-
_ weiches 459. zolseife fur· 677. 
Mycosis fungoides, Arsenemp- Nagzel£ett 69. t 70 

findlichkeit 76. - usa~~nse zung . 
M k s . NagelpsonaslS, Behandlung: 
-.! Beh~~dlung: Psorigal~ol spissum 507. 
- - Atropin 121. Nah~un~suntt:el: 
- - Chrysarobin 155. - elwelBhaltlge, Dermatosen 
__ Jodbehandlung externe .. nach, Prophylaxe 607. 

183. ' - Uberempfindliohkeit gegen 
- - Quecksilberpraparate 603. . 

177. Nahrungstests 602. 
- - Sohwitzprozeduren NahrungBiiberempfindlichkeit 

216. 131. 
Myo-Salvarsan 339. Naphtha saponata 412 . 
Myroxylon balsamum 528. Naphthalin 145, 146, 147, 148, 
Myrrha 528, 531. 149, 532. 
- electa 531. _ Wirkung auf die Raut 149. 
- Zusatz zu Salben zur Ver- .Naphthalinum 532. 

hiitung des Ranzig- Naphthasapol 412. 
werdens 78. Naphthol 147, 533. 

Myrrhe 531. a-Naphthol 533. 
Myrrhensalbe 532. ,B-Naphthol 143, 533. 
Myrrhentinktur 532. _ juckstillendes Mittel 142. 
- zusammengesetzte 532. _ Schalmittel 142. 
Myrrholin 532. Naphthol-Campher 522. 
Myrtillin 519. 
MyxOdem 113. Naphthol-Schwefelseifen 673. 
_ Anhidrosis bei 58. Naphtholseife 534, 674. 
- Behandlung: Sohilddrii- Naphtholol, Einreibung gegen 

senpriioparate 552. Lause 534. . 
- Dermographismus und 109, Naphtholsalbe, zusammenge-
- J odzufuhr bei 595. setzte nach KAPOSI 534 . 

Nachgeburtsbeh!1ndlung, ato
nische: Ergotamin 127. 

Nadelholzteer 145, 146, 474. 
Nadeln in der Rautchirurgie 

685. 
Naevi: 
- Behandlung: 
- - Arsensublimatpasten-

stift 663. 
- - Salpetersaure, rauchen

de 330. 
- teleangiectatici,pharmako

dynamische Reizprobe 
llI. 

- Kauterisierung 687. 
- weiche, Behandlung: Para-

formkollodium 419. 
Nafalan 412, 657. 
- -Ramorrhoidalzapfchen 

412. 
Nafalan-Eeftpflaster 412. 

Naphtholspiritus 533. 
Naphtholum (fJ) 533. 
,B-Naphtholum ca:mphoratum 

522. 
Naphthoxol 300. 
Narben: 
- Behandlung: 
- - Pepsin 432. 
- - Presojodpepsinat 308. 
- - Thiosinamin 464. 
Narbengewebe, Perspiration 

und 216. 
Narkose in der Rautchirurgie 

683. 
Narkotica der Alkoholgruppe, 

zentralgefaB!\rwejternde 
Substanzen 197. 

Narkotica, partielle,Anasthesie 
vom Blutstrom aua 36. 

N arkotin, lokalanasthetische 
Wirkung 210. . 

Nase, blasse der Anamischen, 
Amylnitritbehandlung 198. 



Nasenscheidewandperfora tion 
bei gewerblicher Chrom
saurevergiftung 173. 

Nastin 442. 
Natrium 355; Verbindungen 

355. 
- acetyl-p-aminophenyl-

arsinsaures 336. 
- acetylarsanilicum 336. 
- acetylarsanilsaures 336. 
- arsanilicum 336. 
- arsanilsaures 336. 
- arsenicosum 334. 
- benzolsulfon-p-amino-

phenylarsinsaures 337. 
- bicarbonicum 356. 
- - Anwendung bei Urti-

caria 22, 696; zur Be
handlung des Jodis
mus 182. 

- boracicum 348; s. Borax. 
- boricum 348. 
- - neutrale 349. 
- bromatum 303. 
- carbonicum 356. 
- chloratum 357. 
- dehydrocholsaures zur 

Steigerung der Salyrg&n
diurese 55. 

- . diaminodioxyarseno
benzolmonomethan -
sulfinsaures 337. 

Sachverzeichnis. 

Natrium: 
- silicicum, Injektionen, 

intravenose bei Pru
ritus senilis 595. 

- - purissimum (MERCK) 
352; Anwendung bei 
Dermatosen 43. 

- sozojodolicum 316, 688. 
- sulfanylsaures zur Behand-

lung des Jodismus 182. 
- sulfoichthyolicum 481. 
- tetraboricum 349. 
- thiosulfuricum 328. 
- - purissimum recristalli-

satum (Beiersdorff) 
328. 

- iiberborsaure~ 299. 
Natrium - Auro - Thiosulfat 

192. 
Natriumbad, kieselsaures 

648. 
Natriumbicarbonat 356. 
- Wasserstoffzahl des Blutes 

nach peroralen Gaben 
von 7. 

Natriumborat 348. 
Natriumbromid 207, 303. 
Natriumcarbonat 356. 
Natriumchlorid 357. 

773 

N atriumthiosulf at: 
- Wirkung und .Anwendung 

164, 596; Wirkung bei 
Salvarsanintoxika tion 
164, 196. 

Natriumthiosu1fatinjektion, 
intraven6se bei beginnen
dem Salvarsanexanthem 
604. 

Natronlauge 358. 
Natronseifen 85; harte 672. 
Natronsuperoxydseife 7l7. 
Nautisan, Juckreizlinderung 

durch 206. 
N e bennieren : 
- Haarbildung und 230. 
- Schwefelgehalt der Haut 

nach experimenteller 
Entfernung der 159-. 

N e bennierenerkrankungen, 
Hypertrichosis und 230. 

Nebennierenhormon, Wasser
haushalt und 50. 

N EISSER-SIEBERTsche Des-
infektionssalbe 377. 

Nelken61 523, 656. 
Nenndorfer Schwefelseifen455. 
Neocinchophen 35. 
Neoform 315. 
Neoichthargan 393. 
Neokrysol 192. 

Natriumgehalt des SchweiBes Neosa1varsan 337, 338. 
212. Neosilbersalvarsan 338. 

Natriumhydroxyd 358. _ Neostibosan 343. 
_ dijodparaphenolsufonicum Natriumhypochloritl6sung Neostrontan 364. 

316. 301. Neostrontiuran 364. 
Natriumjodid 308. Nepenthan 561. 

- doppeltkohlensaures 356. Natriumkakodylat 335. Nerven, pharmakologische Be-
- hydroxydatum (hydricum) Natriummyristat 86. einflussung der 204. 

358. Natriumoleat 86. Nervenendigungen, sensible, 
- ichthyolsulfonsaures 481. Natriumpalmitat 86. Lokalanasthetica und 208. 
- jodatum 308. Natr~umperborat 299, 677. Nervengifte 189. -
- jodoalbuminatum 319. Natrmmperoxyd 299. 'Nervenknauel und -Bundel, 
- kakodylicum 335. Natriumphosphat, saures (pri- RUFFlNIsche 208. 
- kakodylsaures 335. mares), acidotische Wir- Nervenreizgifte, reine 190. 
~ kohlensaures, reines 356. kung 24. Nervensystem: 
- loretinicum 318. Natriumpyroborat 348. - autonomes: 
- methylarsinicum 335. Natriumsalicylat 513. - - Haut und, Zusammen-
_ monomethylarsinsaures - Resorption durch die Haut hang 114. 

335. 139. - - pharmakologische Pru-
_ nitrosum 1\.l8. Natriumsalvarsan 338. fung 131; Unter-

Natr~umstearat 86. suchungen am Auge 
- nosophenicum 317. Natrmmsulfhydrat,Quellungs- 131; Adrenalin 132; 
- nucleinicum 204, 429. w.irkung ~uf Nagel 90. Pilocarpin 132;Atro-
- - -Injektionen 620, 623. NatnumsulfOlchthyolat 481. pin 133· mechanische 
- nucleinsaures 429. Natriumsuperoxyd 299. Prufung 133. 
- perboricum 299. Natriumsuperoxydseife 300, - Raarausfall und 232. 
- pe~ox~datum 299. 456, 674. - Rautallergie und 602. 
- sahcyhcum 513. Natriumtetraborat 348. Neurodermitis 113. 
- - Anwendun.g in der Der- _ Natriumthiosulfat 156, 164, - Behandlung: 

matologre 99. 'I 328. - - Ephetonin 126. 
- - Injektionen, intrave- ~ AnW'endung bei Raut- - - Teerbehandlung 153. 

n6se bei Psoriasis krankheiten 697; bei Sy- - Cholesterinwerte bei 72. 
99. philis 697. - Magenchemismus bei 21. 

- salicylsaures 513; Wirkung - Thalliumentgiftung durch - RoBhaaruberempfindlich-
36, 94. 247. keit als Ursache 604. 
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Neuronal 306. 
'Neurosen, vasomotorisch-tro

phische 114. 
Neutrale Reaktion, Definition 

5; Puffersubstanzen im 
Blute und 7. 

Neutralfette im SchweiB 215. 
Neutralsalze mit acidotischer 

Wirkung 24. .' 
Nickelkriitze, Nervensystem, 

autonomes und 114. 
NICOLLE-DuRAND-Vaccin 709. 
Nicotiana 128. 
- tabacum 544. 
Nicotianaseife 455, 545. 
Nicotin 128,' 191, 252, 544. 
. - Anwendung ·in der Der-

matologie 129. 
- pharmakologische Wirkung 

129. 
- Resorption von der Haut 

aus 128. 
- salicylsaures 545. 
- toxische Wirkung 129. 
- Wirkung auf das sympa-

thische und parasympa
thische System 116,118. 

- Zentralnervensystem und 
129. 

NicotinquecksilbercWorid bei 
Syphilis 129. 

Nicotinsalicylat 545. 
Nicotinsalicylatsalbe s. Eu

dermol. 
Nicotinseife, Anwendung bei 

parasitaren Dermatosen 
129. 

Nicotinum salicylicum 545. 
Nicotinvergiftung 545. 
Nigella sativa 221. 
Nigellin, schweiBtreibendes 

Mittel 221. 
Nilblausulfatfarbung 82. 
Nissex 525. 
Nissotax-Heyden 458, 525. 
Nitrocellulose 465. 
Nitroglycerin 198. 
Nitronaphthalin 145. 
Nitroprussidnatrium 226,227. 
- -Reaktion des Cysteins 89. 
- Violettfarbung mit Sulfid-

losungen 156. 
Nitrose Gase, Zellgift mit 

gleichzeitiger Nervenein
wirkung und Capillarwir
kung 190. 

Niveacreme 448, 658. 
Niveaseife 455,' 674. 
Nodunon 554. 
Nonylensaurevallinylamidl89. 
Noridal-Suppositorien 360. 
Normalin 361. 
Normalseruminjektionen, 

Hautsensibilitat nach 203. 
Normolaktol 17. 
Normosal 358. 

Sachverzeichnis. 

Normosal,Blutauswaschungen . Odem: 
mit 699. - QUINClrnsches, vasomoto-

Normosallosung 111. risch-trophische Neurose 
- Infusion von 618. 114. 
Nosapon 534. - Schwitzen bei 216 .. 
Nosophen 317. Oedema cutis proprium, 
Nosophen-Natrium 317. Schilddriisentherapie 59. 
Novalan anhydricum 658. 6deri:J.bereitschaft 47; der Der-
Novarial 551. matitis herpetiformis DUR. 
Novaspirin 99. RING 696; und Quellungs-
Novasurol: fahigkeit bei Pemphigus 
- Anwendung 177; bei Pao- 39. 

riasis 61. Odolekzem 698. 
- diuretische Wirkung 54. Ohrenschmalz 69. 
Novasurol-Injektion, Queck- _ Zusammensetzung 70. 

silbervergiftung nach ein- Oidiomykose, Behandlung, in • 
maliger 55. teme: Jod 183. 

Novatophan 35, 543, 592. Ale'. 
Noviform 346. v 
Novitan 412, 449, 658. '- atherische 522; Wirkung 
Novocain-Suprarenintabletten 615; juckstillende Wir-

"E" und "R" 491. kung 210. 
Novojodin 315. - Anwendung 659. 
Novolan 449. - pflanzliche 437, 656. 
Novoprotin 429. - terpenfreie 523. 
Novoterpen 527, 625. - tierische 655. 
Novothyral 553. - verharzende 143, 165. 
Novotropin 547. Ol-Wasser-Emulsion 75, 80. 
Nuclein 428, 429. Olea aetherea 522. 
Nuoleinsaure 428, 429. Olefine 147. 
Nuoleinsaureinjektion, Herd- Oleinsaureseifen 672. 

reaktion bei Lupus nach Oleum amygdalarum 437; 
614. s. Mandelol. 

Nucleinum 428. - - dulcium 656. 
NuBextraktfarben zur Haar- - Anisi 523. 

farbung 250; Pyrogallol in - ~achidis 437. 
144. - Bergamotti 656. 

Oberflii.chenzunahme eines 
Wiirfels bei sukzessiver 
dezimaler Zerteilung nach 
W. OSTWALD 3. 

Oberhaut, pharmakologische 
Beeinflussung der 141. 

Oberhautfett 68, 69.' 
- Zusammensetzung 70. 
Oberlippenfurunkel, Behand-

lung: Antipneumokokken
vaccin 610. 

Obstipation bei Kalktherapie 
35. 

Ochrosil-Praparate 576; 
Ochrosil-Rotsalbe 576; 
Ochrosil-Blausalbe 576; 
Ochrosil-Chrysarobin
praparate 576. 

Odem 46. 
- angioneurotisches: Ephe

tonin bei 126. 
- Feststellung mit Hilfe des 

SCHAD Eschen Elasto
meters 112. 

- Haut- s. d. 
- Kochsalzqnaddelprobe, 

intracutane 111. 

- betulae empyreumaticum 
145. 

- betulinum 475. 
- Cacao 438; s. Kakaobutter. 
- cadinum 145, 146, 474; 

s. Liquor cadini deter
gens. 

- oantharidatum 501. 
- Cantharidini 502; UNNA 

502. 
- Cantharidis 501. 
- oarboIisatum 493. 
- Caryophyllorum 523, 656. 
- Castoris 440. 
- Chaulmoogra 441. 
- Chrysarobini 536. 
- Citri 656. 
- cocos 438. 
- Crotonis 442. 
- dericinatum 440. 
- Eucalypti 524. 
- fagi 145, 146. 
- - empyreumaticum 474. 
- Gaultheriae 511. 
- Geranii 656. 
- Gossypii 438. 
- Gynocardiae 441. 
- - camphorat. (UNNA) 

441. 



Oleum: 
- jecoris Aselli 436, 655 ; 

phosphoratum 331. 
- Juniperi empyreumaticum 

145, 474. 
- Lavandulae 656. 
- Lini 439, 656; s. Leinol. 
- - Aqua Calcis und, gegen 

Verbrennungen 656. 
- Lithanthracis 475. 
- N eroli 656. 
- olivarum 439, 656; 

s. Olivenol. 
- - provinciale 439. 
- Palmae Christi 440. 
- Papaveris 439, 656. 
- Pedum Tauri 436. 
- Petrae 409, 657. 
- Physeteris Chaenoceti 437, 

655. 
- Rapae 437, 656. 
- Resedae 656. 
- Ricini 440; in der Haut-

therapie 656. 
- Rosarum 656. 
- Rusci 145, 146, 475. 
- salicylatum 512. 
- Sesami 440; s. Sesamol. 
- Terebinthinae 526; An-

wendung bei Pruri
tus hiemalis 606. 

- - depuratum 526. 
- - rectificatum 526. 
- Tumenoli 485. 
- Vaselini album 410. 

- flavum 410. 
- Violae 656. 
- Zinci 370. 
Olivenol 439, 656. 
--::- Salbengrundlage 78. 
9lkappe 656. 
Olkuhlpaste 663. 
Olobintin 527, 625, 6SO. 
- Anwendung bei Pruritus 

hiemalis 606. 
Olsaure 154, 155; Glyceride 

der 656. 
Olseife 450. 
Olyptol 527. 
Oma1495. 
Omnadin 561, 623. 
Omorol394. 
Onycholysis partialis bei 

Wascherinnen 93. 
Oophorin 55l. 
Oophorintabletten 620. 
Operationen, blutige in der 

Hauttherapie 684. 
Operment s. Auripigmentum. 
Ophthalmosan 427. 
Opium, Zusatz zu Salben zur 

Schmerzstillung 210. 
Opiumalkaloide, lokalanasthe

tische Wirkung 210. 
Opsonogen 562, 609, 706. 
Optarson 341. 

Sachvcrzeichnis. 

Optone 550. 
Organextrakte, Herstellung 

549. 
Organismmauswaschung 

(BRUCK) 61S, 704. 
Organkolloide, Quellbarkeit 

der 46. 
Organotherapeutische Heil

mittel 549. 
Organotherapie bei endokrin 

bedingten Derma tosen 596. 
Organo-Total-Praparate 550. 
Organpulver, Herstellung 550. 
Ormizet 401. 
Ormizet-Creme 401. 
Ormosyl 551. 
Orotiol 192. 
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Oxydoreduktionssystem 157, 
15S. 

8-0xy -7 -j odchinolin -5-suIfon
saure 318. 

(3-0xynaphthyl-o-oxy-m
toluylsaure 534. 

Oxyphenylathylamin 107; 
Wirkung lOS. 

p-Oxyphenylathylamin 123. 
Oxypropantricarbonsaure 425. 
a-Oxypropionsaure 424. 
Oxypyrrolidincarbonsaure S7. 
Oxysauren, aromatische im 

SchweiB 215. 
Oxytricarballylsaure 425. 

Ortho-Borsaure lS3. Packungen 642. 
Orthoform 510. Pagotica 169. 
- Uberempfindlichkeit gegen Palmitinseife, 672. 

603. I Panaritien: 
Orthoformreihe, Sensibilisie- I - Behandlung: 

rungsversuche aus der 699. - - Hydrargyrum oxyda-
Ortho-Kresol 146. tum flavum-Salbe 
Orthooxybenzoesaure 94; 177. 

s. Salicylsaure. Pankreas s. Insulin. 
S-(ortho)-Oxychinolinsulfat Pankreas-Enzym-Praparate 

542. zur Wundbehandlung 66. 
Ortizon 167, 29S, 677. Pantopon, lokalanasthetische 
OscaIson 361. Wirkung 210. 
Osmose 20. Pantosept 16S. 
- anomale 13S. Papaverin, lokalanasthetische 
Osmotische Hypertonie ISS. Wirkung 210. 
Osmotischer Druck 20, 137. Paprika 189, 20S. 
Ovadin 551. Paquelin 686. 
Ovaraden 551. Paraaminodiphenylamin, Ver-
Ovaradentriferrin 551. wendung zum Haarfarben 
Ovaria siccata 551. 254. 
Ovarial 551. Paraaminophenol zum Haar-
Ovarialcarcinom, viriler Habi- farben 254. 

tus bei; Schwinden der Paraffin, festes 411. 
Symptome nach opera- Paraffine 147. 
tiver Entfernung des Tu- - Salbengrundlage 79. 
mors 230. Paraffinkratze 150. 

Ovarialpraparate 551. Paraffinmelanose 657. 
Ovarien: Paraffinol 410. 
- Rontgenbestrahlung s. d. - £Iiissiges 410. 
- Wassergehalt der Haut und Paraffinsalbe 411. 

48, 50. Paraffinum durum 411. 
Ovaron siccum praeparatum - liquidum 410, 656. 

551. - solidum 411. 
Ovobrol 551. Paraform 418. 
Ovoglandol 551. Paraformaldehyd 41S. 
Ovo-Transannon 551. Paraformkollodium 419; 
Oxalsaures Natrium, Entziin- (UNNA) 466. 

dungsbereitschaft der Haut Parajodoanisolum mixtum 
bei Zufuhr von 26. 315. 

4-0xy-3-acetylaminophenyl- Para-Kresol 146. 
arsinsaure 340. Paraldehyd, Juckempfindung 

Oxyanthrasole 155. und 206. 
o-Oxybenzoesaure 511. Paranephrin 505. 
8-0xychinolin-6-sulfonsaures Paraoxybenzoesaure 94. 

Zink 543. Paraoxyphenylathylamin 126. 
Oxycholesterin 72, 79, S1. Paraphenylendermatitis 252. 
- Haarwuchs und 235. Paraphenylendiamin 251. 
Oxychrysarobin 154. - Haarfarbemittel 250. 
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Paraphenylendiainin: 
- Odem durch 251, 252; 

Atropin zur Verhiitung 
121. 

- Pharmakologie 251. 
- salzsaures in der Pelzfar-

berei 251. 
- Schadigungen durch 251, 

252. 
Paraphenylendiaminvergif-

tung, chronische 256. 
Paraplaste 462, 668, 669. 
Parapsoriasis: 
- Kalktherapie 33. 
- Pilocarpin-Injektionen bei 

119, 548. 
- Schwitzprozeduren bei216. 
Parapsoriasis en goutte 120. 
Parasiten, Nicotin gegen 129. 
Parasympathicus; Blockierring 

des 122. 
Parasympathicusgifte, tempe

raturherabsetzende Wir
kung 219. 

Paronychien: . 
- Behandlung.: 
- - Bismutum subnitricum 
, 688. 
- - Hydrargyrum oxyda

tum flavum-Salbe 
177, 

- - Unguentum cinereum 
177. 

Partialantig~ne 559. 
Partigene nach MUOH und 

DEYOKE 559. 
Pasta adiposa UNNA 447. 
~ Airoli 321. 
- antipsoriatica LAsSAR 512. 
- aseptic a 348, 512. 
- caustica UNNA 362. 
- cerata 82, 444. 
- dextrinata 469. 
- escharotica Canquoin 369. 
- - composita CANQUOIN 

369. 
- Ichthyoli UNNA 483. 
- Kaolini glycerinata UNNA 

403; cum Aceto UNNA 
403; cum Ichthyolo 
UNNA 403. 

- lepismatica fortior UNNA 
503. 

- - mitis UNNA 503. 
- Liermann 403. 
- Lithanthracis J ESSNER 

475. 
- Lithargyri UNNA 384. 
- mollis (UNNA) 663. 
- nigra (JESSNER) 475. 
- Resorcini fortior LASSAR 

503. 
- - mitis LASSAR 503. 
- salicylata c. Menthol. 512. 
- serosa SCHLEICH 371. 

Sachverzeichnis. 

Pasta: 
- sulfuris ZEISSL 323. 
- sulfuris cum Acido acetico 

UNNA 323 .. 
- - cuticolor (UNNA) 371, 

381. ' 
- tanno-sulfurata (ROSEN

THAL) 516. 
- Tumenoli NEISSER 485. 
~ Zinci 82, 96, 97, 370; s. 

Zinkpaste. 
- - chlorati 369. 
- - composita (UNNA) 371. 
- - cuticolor (UNNA) 371. 
- - mollis, Kiihlpaste 82, 

84. 
- Zinci mollis (UNNA) 371, 

661. 
- - oxydati (UNNA) 371. 
- - salicylata 371. 
- - sulfurata 371, 661; 

(UNNA) 324, 371. 
- - - composita UNNA 

324, 371. 
- - - rubra' (UNNA) 371, 

380. 
- - vulgaris 661. 
Pasten 84, 142, 654, 655, 661. 
- Anwendung 661. 
- aseptische 512. 
- LAssARsche 660, 661. 
- Mangel der 662. 
'- SteriIisierung der 84. 
Pastengrundlagen, Schemata 

fiir 661. 
Pastenstifte 663. 
PastilIi Hydrargyri bichlorati 

376. 
Pathobiose 167. 
Pech 147. 
- weil3es 531. 
Pechhaut 150. 
- Histologie 150, 151. 
Pechpflaster 475. 
Pediculi pubis, Behandlung: 

Aulin 329. 
Peli!!-gra 113, 599, 695, 697. 
- Atiologie 599. , 
- Avitaminose (1) 43. 
- Behandhmg: Eigenserum-

injektionen 620. 
- Diat bei 599, 600. 
- Hautersoheinungen bei 

599. 
- Maiswirkung, schadliche 

(1) 44. 
Pellidol 488. 
- epithelisierende Wirkung 

172. 
Pellidolsalbe 488. 
Pellidol-Tumenolsalbe 488. 
Pelliform 413. 
Pelzarbeiter, Asthma und 

Ekzem bei 698. 

Pemphigus: 
- Behandlung: 
- - Adrenalin 124. 
- - Blaseninhalt, durch 

Cantharidenpflaster 
gewonnen 620. 

- - Chinin 41, 539. 
- - Eigenblutinjektionen 

626. 
- - Ichthargan 393. 
- - Normalserum 619. 
- - Phosphor 331. 
- - Plasmochin 41. 
- - Rontgenbestrahlung 

der Ovarien 41. 
- - Teer 153. 
- - Terpentinol-Injek-

tionen 527, 625. 
- - Traubenzuckerinjek-

tionen 465. 
- - Trypaflavin 185. 
- chronicus, Kieselsaure-
, behandlung 42. 

- Kochsalzausscheidung bei 
696. 

- Kochsalzretention bei 39. 
- Kochsalzzufuhr bei 42. 

OdembereitBchaft und 
Quellungsfiihigkeit bei 
39. 

Quaddelzeit bei 113. 
- Salzentziehung bei 595. 
Pemphigusblasen: 
- Behandlling: 
- - Airolsalbe 321. 
- ~ Trypaflavinlosung zum 

Betupfen 492. 
Penetran 449. 
Pepsin 432. 
Pepsin-Borsaurelosung UNNA 

432. 
Pepsin-Salzsauresalbe UNNA 

432. 
Pepsinum 432. 
Peptisation 101. 
Peptobromeigon 305. 
Pepton 110, 130. 
- Anwendung in der Derma-

tologie 130. . 
- Capillarerweiterung durch 

197. 
- Kalium-Calciumquotient 

nach oraler Applikation 
von 30. 

- Pracipitinbildung nach 136. 
- Wirkung 130. 
Peptone, spezifische, zur Pro

phylaxe der Sensibilisie
rung 607. 

Peptoninjektionen, subcutane 
131. 

Peptonpasta, SOHLEICHsche 
432. 

Peptonum jodatum 319. 
Peraquin 298. 
Percutilan 449., 



Percutole 504. 
Pergenol 167, 299, 677. 
Perhydrit 298, 677. 
Perhydrol 167, 298. 
Perhydrolsalben 299. 
Perineoheilpaste 489. 
Perineoheilsalbe 489. 
Perineoplast 463, 489. 
Permeabilitat 56; der Haut, 

Calciumverschiebung in 
der Haut und 695. 

Pernatrol 456. 
Pernatrolseife 169, 300, 404, 

674. 
Pernatrolstift 300. 
Pernionen: 
- Strychnin-Strophantus

Behandlung 199. 
- ulcerierte, Behandlung: 

Terpentinol-Injektionen 
626. 

Perspiratio insensibilis 54, 216. 
- - SchweiBdriisen und 59. 
- - wasserregulatorischer 

EinfluB 58. 
Perubalsam 165, 528. 
- kiinstlicher 529. 
- Zusatz zu Hollensteinsal-

ben 529. 
Perubalsamsalbe 529. 
Perugen 529. 
Peru-Lenicet-Praparate 530. 
Peru-Lenicet-Salbe 399. 
Peruol 529. 
Peruolcreme 529. 
Peruolseife 455, 529. 
Peruscabin 529. 
Petrol 148. 
Petrolan 412. 
Petrolen 412. 
Petroleum 409, 657. 
- Anwendung gegen tierische 

Parasiten 79. 
Petroleumather 409. 
Petroleumbenzin 409. 
Petrolhaarwasser 657. 
Petrosapol 412. 
Petrosulfol 484. 
Pfeffer 189, 208. 
Pfefferminz 710. 
Pfefferminzcampher 520. 
Pfefferminzol 209. 
Pfefferstoffe 190. 
- Nervenreizgifte 189, 190. 
Pferdefett, Salbengrundlage 

78. 
PferdeschweiB s. SchweiB. 
Pferdeserum 556. 
Pflanzenschleime 202, 470. 
Pflaster 202, 458, 668, 715. 
- .Anwendung 670; Applika-

tionsdauer 670; Ver
bandwechsel 670. 

- Fixationspflaster, indiffe
rente 668. 

- Heilpflaster 668, 669. 

Sachverzeichnis. 

Pilaster: 
~ Herstellung 571. 
- Mangel der 671. 
Pflasterdermatitis715, 716. 
Pflasterstn:ichmaschine 572, 

573. 
Pflasteriiberempfindlichkeit 

gegen Leukoplast 671. 
PH (Wasserstoffexponent) 5. 
Phagedanisches Wasser 377. 
Phagedanismus, Gliihhitze-

atzung 687 .. 
Phagocytin 429. 
Pharmakodynamische Reiz

probe 109. 
Pharmakodynamische Unter

suchungen von GROER
HECHT 105. 

Pharmakologie des Calciums 
31; der Haut 1-296; phy
sikalisch-chemische Be
trachtungsweise 104; der 
Hautoberflache 2, 16; s. 
Mineralwasser. 

Phenanthren 147, 148. 
Phenol 85, 94, 99, 145, 146, 

147, 493. 
- .Anwendung, auBerliche 

143; als Antiprurigino
sum 144. 

- Hautadsorption 12. 
- verfliissigtes 493. 
Phenola bkommlinge, j uckstil-

lende Wirkung 209. 
Phenolather 146. 
Phenolcarbonsaure 146. 
Phenole 143. 
PhenolschwefeIsaure 99. 
Phenolum 493. 
- liquefactum 493. 
- parachloratum 495. 
- tribromatum 495. 
- trichloratum 495. 
Phenolvergiftung 144. 
Phenylathanolamin, Wirkung 

126. 
Phenylathylamin 107. 
Phenylalanin 87. 
Phenylalkylamine, sympathi-

kotrope Wirkung 107. 
Phenylchinolincarbonsaure 

544. . 
2-Phenylchinolin-4-carbon

saure 543. 
2-Phenylchinolin-4-carbon-

sauremethylester 543. 
2-Phenylcinchoninsaure 543. 
Phenylendiamine 250. 
Phenylhydroxylamine 253. 
Phenylsalicylat 513. 
Phenylum salicylicum 513. 
Philoninsalbe 388. 
Phlegmone: 
- Behandlung: 
- - Argentum colloidale 

389. 
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Phlegmone: 
- Behandlung: 
- - Streptokokkenvaccin 

610. 
- Streptokokken- s. d. 
Phlobaphene 170. 
Phlogetan 429, 623. 
- .Anaphylaxie nach 624. 
Phlorole 147. 
PhOnix, Haarfarbemittel 252. 
Phosgen, Zellgift mit gleich-

zeitiger Nerveneinwirkung 
und Capillarwirkung 190. 

Phosphatamische Kurve: D
Vitamin und 32 ; bei Hyper
vitaminose 44. 

Phosphatfassungsvermogen 
des Blutes nach Vigantol
verabreichung 44. 

Phosphat-Pufferlosungen, 
Schmerzempfindung nach 
intracutaner Injektion von 
15. 

Phosphatide 73; im Talg 68. 
Phosphationengehalt der Haut 

37. 
Phosphor 330. 
- weiBer 331. 
- Wirkung 76. 
Phosphorlebertran 331. .. 
Phosphorstoffwechsel, Ande-

rung des, bei der D-Hyper
vitaminose 44. 

Phosphorus 330. 
Phosphorvergiftung, akute, 

Behandlung 331. 
Photosensibilitatsdermatosen 

113. 
Phyagen 612. 
Phylacogene 562. 
Physiol: 
- Kolloidsalbe 473. 
- Salbengrundlage 83. 
Physiol A 96. 
Physiol B 96. 
Physiol C 96, 97. 
Physostigmin 74, 128, 223. 
- -EintraufelungindasAuge, 

Wirkung 132. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 
- Wirkung auf das parasym

pathische System 115, 
116, 118. 

Physostigminvergiftung, TaIg
sekretion bei 75. 

Pigmentierung nach Goldbe
handlung 713. 

Pigmentreaktion, pharmako
dynamische Dermoreak
tion 111. 

Pikrinsaure 145, 496. 
- Hautadsorption 12. 
Pikrotoxin 219, 220, 252. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 



778 

Pilocarpidin 547. 
Pilocarpin 74, 75, 114, 119, 

120, 121, 131, 217, 219, 
223, 547. 

- Anwendung in der Der· 
matologie 119; bei Ich
thyosis 114; bei Psoria
sis 60. 

- Anwendung zur pharmako
logischen Prtifung des 
autonomen ~erven
systems 132. 

- Atropin und 223. 
- Haarwasserzusatz 237. 

-Injektionen, AntikOrper-
bildung nach 136. 

- -Injektionen zur Anregung 
der Schweillsekretion 
216. 

- Perspiratio insensibilis und 
59. 

- salzsaures 547. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 
- Talgsekretion und 75. 
- Wirkung auf das parasym-

pathische System 116; 
auf die SchweiBsekretion 
119. 

Pilocarpin-Haarpomade 548. 
Pilocarpinhydrochlorid 547. 
Pilocarpin-Salicylatlosung, 

alkoholische zur Beeinflus

Sachverzeichnis. 

Pituitrin: 
- Amylnitrit und, Wirkung 

gleichzeitiger Darrei
chung 57, 198. 

- Anwendung bei Urticaria 
60. 

- Capillarwirkung 196. 
- diuretische Wirkung 56. 
- Haarwachstum und 232. 
- Wirkung 197. 
Pituitrinpraparate, Diurese

hemmung durch 51, 52; 
Kochsalzgehalt des Hams 
bei 52. 

Pituitrinreaktion lIO. 
Pituitrin-Theophyllin-Verab

reichung, kombinierte 198. 
Pituitrinwirkung, resorptions

beschleunigende in der Cu
tis, zentraler Angriffspunkt 
im Himstamm 57. 

Pityriasis amiantacea, Resor-
cinbehandlung 102. 

Pytiriasis capitis: 
- Behandlung: 
- - Pyraloxin 507. 
- - Teerbehandlung 153. 
Pityriasis lichenoides chronic a : 
- Licht-Arsentherapie bei 

120. 
- Pilocarpininjektionen bei 

120. 
sung des Haarwuchses 237. Pityriasis rosea: 

PilocarpinschweiB 215. - Schwitzprozeduren bei216: 
- Analyse 212. - Seifenbehandlung 93. 
Pilocarpinum 547. Pityriasis versicolor: 
- hydrochloricum 547. - Behandlung: 
Pilocarpinvergiftung 120. - - Anthrarobin 535. 
- Atropin als Antidotum - - Rheumasan 515. 

120. - - Salicylspiritus 512. 
- chronische nach Einrei- - - Schwitzprozeduren 

bung der Kopfhaut mit 216. 
Pilocarpinspiritus 237. Pix betulina 475. 

Pilocarpus Jaborandi HOLMES - Fagi 474. 
547. - Juniperi 474. 

- pennatifolius 119. - liquida 145, 146, 474. 
Pilomotorische Reaktion 105. - Lithanthracis 145, 146, 
Pilulae antihidroticae 547. 475. 
- Ichthyoli 481. - meth-flenata 479. 
- - keratinatae UNNA 481. - navalis 474. 
- Kreosoti 499. - solubilis 479. 
- Saponis Gynocardiae 441.1 Pixavon 408, 479. 
Pilzerkrankungen.: Plasmochin, Anwendung bei 
-- Abijoninjektionen bei 621. Pemphigus 41. 
- Haarschwund durch 236. Platin, Capillargift 191. 
a-Pinen 526. Platinspitzenbrenner 687. 
Pinosol 478. Plumbum aceticum 382. 
Pinzetten, Epilations- 686. - jodatum 384. 
Piscarol 484. - oxydatum rubrum 384. 
Pitral 479. - stearinicum 385. 
Pittylen 479. - subcarbonicum 383. 
Pittylennatronseife 674. - tannicum 385. 
Pittylenseife 455. - - pultiforme 385. 
Pituitrin 50, 51, 197,205,232, Pneumonie, Haarausfall bei 

252. 236. 

Pockensalbe s. Unguentum 
tartari stibiati. 

Polycythamie, Virilismus und 
230. 

Polygonum aviculare, Kiesel-
sauregehalt 42. 

Polyoxymethylen 418. 
Polysaccharidsalben 83. 
Polyschwefelwasserstoffe 156, 

157, 158, 159. 
Polysulfide 92, 156, 228, 239. 
- Bildung im Korper 157. 
Polysulfidschwefel 162. 
Polythionsauren 156. 
Pomaden 566; nach UNNA bei 

seborrhoischen Ekzemen 
des Kopfes 507 ; zusammen
gesetzte nach UNNA 504. 

PONNDORF-Impfung 560; 
Scarification 611. 

Porphyrine 248. 
Posterisanzapfchen mit Vac

cinen aus Colibakterien 
613. 

Pottasche 355. 
Poudre de riz 467. 
Pracipitatsalbe: 
- rote 379. 
- weiBe 380. 
- - Intoxikation durch 177. ' 
- - Quecksilberresorption 

nach Einreibungen 
von 177. 

Pracipitat-Schwefelseifen 673. 
Pracipitat-Wismutsalbe 

~EISSER 380. 
Praganglionare Fasern der 

SchweiBnerven 219. 
Praodeme 47. 
- Kochsalzquaddelprobe, 

intracutane Ill. 
Pranatol 530. 
PREGLSche Losung 307; Wir

kung und Anwendung 307 ; 
bei Ulcera cruris 676. 

Presojod 307; Wirkung und 
Anwendung 307. 

Presojodpepsinat 308, 432. 
Presojodtabletten zur Her

stellung von Mund- und 
Gurgelwasser 308. 

PreBhefe 433. 
PrieBnitzumschlage 17, 642. 
Primal, Haarfarbemittel 255. 
Primeldermatitis 108, 211, 

698. 
Primeltiberempfindlichkeit, 

willktirliche Erzeugung von 
698. 

Primulatinktur s. Liquor ca
dini detergens. 

Proflavin 490, 679. 
Proflavin-Oleat 490_ 

I 
Projodin 320. 
Prolan, Anwendung bei Pso

riasis 576. 
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Prolin S7, 12S, 22S. Prurigo: AderlaB, Eigenserum und 
Propasin 202, 509. - Nervensystem, autonomes Oophorintabletten 620. 
Propasin-Colloid 510. und U4. Pruritus vulvae et ani, Be-
Propanon 421. - simplex acuta BROCQ, Be- handlung: Garasine 534. 
Propidan, Vaccine 609. handlu~g: Fleischpepton Pseudokuonen 14S. 
Propidol 562. 131; Uberempfindlich- Pseudopelade BROCQ 236. 
Propylalkohol 415. keit bei 699. Psoriasal 513. 
- primarer 415; sekundarer Pruritus 5S6. Psoriasis: 

415. - ani, Behandlung: Insulin -Alkalireserve bei 21. 
Protargol 393. 63; Vaeeinebehandlung - Arsenwirkung bei 76. 
Protargolgranulat 394. 613. - arthropathiea, Kalkthera-
Protargolpaste bei Ulcus eru- - Behandlung: pie 34. 

ris 394. - - Amylnitritapplikation, - Behandlung 135, 699. 
Protasin 42S. lokale 19S. - - Adrenalin 124. 
- Anwendung 621. - - Atophan 543. - - Anthrarobin 535. 
Proteine, therapeutisehe An- - - Atropin 122. - - Aristolsalbe 315. 

wendung 426. - - Brominjektionen, in- - - Bader 210. 
Proteininjektion, Allgemein- travenose 206. - - BORYSche Mischung 

erscheinungen und Herd- - - Carbolmentholsalbe 525. 
reaktionen nach 615; nega- 494. - - Cantharidentinktur 61. 
tive u. positive Phase 615. - - Carbolmentholspiritus - - Carbolsaure (intern) 

Proteinkorperinjektionen, 494. 144. 
Kombination von AderlaB - - Dauerbader 210. - - Chrysarobin 155, 536. 
und, event. endokrine Mit- - - Eichenrinde-Bader 51S. - - Cignolin 537. 
tel 620. - - Ichthyol 165. - - Colehicin 196. 

Proteinkorpertherapie 614, - - Menthol 520. - - Diat 594. 
699; fiir Hauttherapie - - Mesotan 514. - - Diuretica, extrarenale 
verwendete Proteinkor- - - Naphtholsalbe 142, 533. 61. 
per; Erfolge 617. - --=-- Nicotin 129. - - DREuwsche Salbe 155, 

- Anaphylaxie bei 623. Oleum Gaultheriae 511. 476, 536. 
- Epikrise 626. - - Salicylpraparate 99. - - Eugallol 50S. 
- Technisches 615; percutan ~ - Salieylsaure-Menthol- Gallanolsalbe 515. 

616; intracutan 616; paste 512. - - Goldpraparate 192. 
subcutan, intramusku- - - Tanninbader 517. - - Guttapercha-Pflaster-
lar, intravenos 616. - - Teer 153. . mull (DREUW) 461. 

Protogen 103. - - Terpentinol-Injektio- , - - Hydroxylaminum hy-
Protojod 320. nen 527, 625. drochloricum 330. 
Protoplasmaaktivierung 579, - - Traubenzuckerinjek- - - Insulin 64. 

60S, 614, 699. tionen 465. - - Lenigallol 50S. 
- Synonyma 614. - - Venaepunctio mit In- - - Milchinjektionen 621. 
Provencerol 439. fusion von Kochsalz - - Natrium salicylicum-
Providolseife 455. 204. . Injektionen, intra-
Provitamin 44, 72. - cutaneus, SchweiB bei 217. venose 99, 513. 
Prurigo U3, 130. - essentieller, Kieselsaure- Ochrosil-Chrysarobin-
- Behandlung: behandlung 43. praparate 576. 
- - Atophan 35. - Harnsaureserumspiegel bei - - Phosphor 331. 
- - Brominjektionen, Ill- 596. - - Pilocarpin 60, 120. 

travenose 206. - Hautzuckerkurve bei 62. - - Prolan 576. 
- - Calmitol 522. - hiemalis 699. 1- - Pyrogallol 144, 506, 
- - Epicarin 534. - - Behandlung 606. 507. 
- - Ergotamin 12S. - lokaler, Behandlung: Isa- -. - Quecksilberdiuretica 
- - Ichthyol 165. pogen 321; Karbolsaure- 61. 
- - Insulin 63. atzung 690. - - Radioaktive Bader 652. 
- - Magnobrol 22. - scroti, Vaccinebehandlung - - Rheumasan 515. 
- - Normalserum 619. I 613. ~ - Salicylsaure 95, 99. 
- - Pepton 131. - senilis: - - Schilddriisenpraparate 
- - Pilocarpin U9, 54S. - - Cholesterinwerte bei 72. 552. 
- DARIER, beginnende, Na- - - Diat bei 595. Schwefelinjektionen, 

triumthiosulfatbehand- - - Kieselsauretherapie 42. intramuskulare 163, 
lung 596. - vulvae, Behandlung: 324, 325, 525. 

- Dermographismus bei 109. Jothion-Glycerin-Pinse- Schwitzprozeduren 
- Harnsaureserumspiegel bei lungen 312; Mesotan 216. 

596. 514; Vaccinebehandlung Seifenbader 646. 
Jugendlicher, Behandlung: 613. Serumbehandlung 619. 

Kolloidtherapie, Hypo- Pruritus vulvae nach Uterus- Sufrogel-Injektionen, 
physin als Zusatz 620' exstirpation, Behandlung: intramuskulare 324. 
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Psoriasis: 
- Behandlung: 
- - Teer 15::!. 
- - Teerbader 647. 
- - Thioschwefelsaure 328. 
- - Thymusdriisenprapa-

rate 135, 554. 
- - Triphal 396. 
- - Unguentum hydrargyri 

album 177. 
- Blutzuckerbestimmungen 

bei 694. 
- BlutzuckerWerte bei 63. 
- Cholesterinspiegel bei 72. 
- Hautwasserabgabe bei 59. 
- Histohydrie bei 49. 
- Hyperglykamie bei 596. 
-' palmaris et plantari~, Be-

handlung: Paraformkol
lodium 419. 

- pharmakodynamische 
Reizpro be 111. 

- Resorptionszeit einer in
tracutanen Kochsalz
quaddel bei 47. 

- Sauerung psoriatischer 
Hautgebiete 11. 

- Schweil3 bei 215. 
- Schwefelwirkung bei 161. 
- Wassergehalt der Haut bei 

61. . 
- Wasserstoffionenkonzen

tration im Blute bei 24. 
Psoriasisherde, umschrie bene, 

Karbolsaureatzung 690. 
Psoriasissalbe, DREuwsche 

155, 476, 536; nach HUB
NER 537; (farblose) nach 
JADASSOHN 478; nach LAs
sAR512; SCHAFFERSche476. 

Psoriasisschuppen, chemische 
Zusammensetzung 104. 

Psorigallol-HERXHEIMER 507. 
- spissum 507. 
Pubertatsunterentwicklung, 

Behandlung: Schilddriisen
gaben als Zusatz zur Kol
loidtherapie 620. 

Puder: 
- Anwendung 632; als Ve

hikel 633; Reiz- und 
Atzwirkung 633; Reiz
wirkung auf unversehr
ter Haut 633; antipara
sitareWirkung 633; Anti
sepsis 633; Anasthesie
rung, Analgesierung 633; 
Puder in Fliissigkeit 633. 

- einfacher 632. 
- fetthaltige 18. 
- hautfarbener 468; nach 

UNNA 403. 
- Herstellung 564. 
- Kombination von vege-

tabilischem und minera
lischem 632. 

. Sachverzeichnis. 

Puder: 
- mineralische -I8, 142, 632. 
- pflanzliche 18, 142. 
- pharmakologische Wir-

kung 18, 19; Adsorption 
19. 

- vegetabilische 466, 632. 
Puderbehandlung 18; Disper

sitatsgrad 18. 
- physikalisch-chemische 

Betrachtungsweise 2 ; 
"Abkiihlung" durch Ver
grol3erung der Ober
flache 3; unterschied
liche Wirkung zwischen 
Puder und Schiittelmix
tur 3. 

Sekretstauung bei 20. 
Pudersalben 661. 
Puerperalprozesse, Haaraus

fall infolge 236. 
Pufferkapazitat 102; der Bor

saure 15, 184; des Resorcin 
15. 

Pufferlosungen 92; saure 14. 
Puffersubstanzen ill Blute, 

Neutralreaktion durch 7; 
in den Geweben 14. . 

Pufferung, Zweck der 6. 
Pufferungsgrad 16. 
Pufferungsvermogen von Aqua 

Goulardi 15; der essig
sauren Tonerde 15. 

Pufferwirkung 6, 7; des Ge
webes und der Gewebs
fliissigkeiten 15. 

Pulverformige Substanzen 
632. 

Pulverseife: 
- alkalische 455. 
- neutrale, nach EWHHOFF 

455. 
- iiberfettete 455. 
Pulvis Cusyloli: ad inspersio

nem ,;Arlt" 387; ad 
unguentum "Arlt" 387. 

- cuticolor 468; (UNNA) 403. 
- cuticolor c. Ichthyol 10% 

481. 
- cutifricius UNNA 359. 
- depilatorius UNNA 327. 
- exsiccans 370. . 
- Florum Pyrethri 525. 
- £luens 18. 
- inspersorius: c. acido bo-

rico 348; cum Bismuto 
subgallico 345; diachy
latus 385; lanolinatus 
(DIETRICH) 447. 

- Sabinae 404. 
- salicylicus cum Talco 99, 

512_ 
- salicylicus cum Zinco 370. 
- serosus cum Glutolo 371. 
Purinbasen bei Dermatitis ex

foliativa 596. 

Purinfreie Kost bei gichti. 
schen Dermatosen 592. 

Purinstoffwechsel, Atophan 
bei Storungen des 35. 

Purium 479. 
- oleosum 479. 
Purpur, syrischer 145. 
Purpura: 
- Behandlung: 
- - Kalktherapie 33. 
- - Salicylsaure . 95; Sali. 

cylpraparate 99. 
- - Sanokrysin; Neben. 

wirkung 192. 
- haemorrhagica, Behand· 

lung: Abijoninjektionen 
621; Bluttransfusion 
617; Peptonbehandlung 
131. 

- HENocHsche, Bluttrans· 
fusion bei 617. 

Pyhagen nach GALEWSKY 
562. 

Pyocyanase 562. 
Pyocyaneus-Protein 562. 
Pyocyanin, Ausscheidung 

durch den Schweil3 214. 
Pyodermie: 
- Behandlung 678, 680, 681. 

717. 
- - Andriol-Uran-Salbe 

322. 
- - Anthrarobin 535. 
- - Hydrargyrum oxyda· 

tum flavum-Salbe 
177. 

- - Insulin 63. 
- --Jodex 307. 
- - Kresamin 498. 
- - Kupfersulfatlosung, al. 

koholische 183. 
- - Milchinjektionen 621. 
- - Sulfur praecipitatum 

323. . 
- - Terpentinol-Injektio

nen 527. 625. 
- - Trypaflavin 185. 
- - Vaccinebehandlung 

609; intravenose 706. 
- Cholesterinwerte bei 72. 
- chronische. Blutzucker. 

kurve bei 62. 
Pyoktanin 679. 
- blaues 489. 
- gelbes 489. 
Pyoktanin- Quecksilberchlorid 

nach DumLER 490. 
Pyoktanin-Streupuder 489. 
Pyoktaninum aureum 489. 
- coeruleum 489 .. 
Pyoktaninum-Hydrargyrum 

chloratum 490. 
Pyotren 496. 
Pyotropin 496. 
Pyraloxin (UNNA) 507. 
Pyraloxin-Guttaplast 507. 
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Pyraloxinseife, iiberfettete Queoksilber 174, 373; Verbin-
507. dungen 373. 

Pyraloxin-Zinkpaste 507. - kolloides 374. 
Pyramidon 310. - Resorption naoh Einrei-
- Anwendung bei Ekzem bungen von Unguentum 

205; bei Kinderekzem oinereum 177; von wei-
36. Ber Praoipitatsalbe 177. 

Pyrethron 525. Queoksilberamidchlorid 379. 
Pyretrol 525. Quecksilberchlorid 376. 
Pyridin 145, 146, 147, 14S. Quecksilberchloridpastillen 
Pyridinbasen 147. 376. 
p-Pyridyl-n-Methylpyrrolidin Quecksilberdermatitis: 

12S, 545. - Desensibilisierung 141. 
Pyrimidin-Imidazolring 119. Quecksilberdiurese, Steige-
Pyrogallol 143, 144, 147, 250, rung durch Ammonium-

506, 679. chlorid 54. 
- Anwendung 144, 691; Gra- Quecksilberdiuretioa: Anwen-

viditat als Kontraindi- dung bei Psoriasis 61. 
kation 144. . Queoksilbererythem, Adrena-

- Haarfarbemittel 144. linbehandlung 124. 
- Hautantiseptioum 676. Quecksilberexantheme, 
- Resorptionssteigerung Quecksilberdiuretica und 

duroh Salicylsaure 144.. ,55. 
- Wirkung auf die Haut 144. Quecksilberfettseife 177, 
Pyrogallolflecken, Entfernung Queoksilberhaltige Farbstoffe 

aus der Wasche 507. 177. 
Pyrogallolintoxikation 144. Quecksilberhaltige Kaliseifen 
Pyrogallolmonoaoetat 50S. 456. 
Pyrogallolp£lastermull 691. . Quecksilberintoxikation, 
Pyrogalloltriaoetat 50S. Sohwefel gegen 164. 
Pyrogallolum 506. Quecksilberjodid 377'. 
- oxydatum 507. Queoksilberoleat 377. 
Pyrogallus-Iohthyol-Teersalbe Quecksilberoxyoyanatbader 

BRocQ 507. 651. 
Pyrogalluslithanthrol 507. Quecksilberoxyoyanid 37S. 
Pyrogalluspinselung, zusam- - oyanidhaltiges 37S. 

mengesetzte 507. Queoksilberoxyd: 
Pyrogallussalbe NEISSER 506; - dijodpara.phenoIsulfon-

zusammengesetzte (DA- saures 377. . 
RIER) 507; zusammenge- - essigsaures 376. 
satzte (UNNA) 507. - gefalltes 379. 

Pyrogallussalbenstifte 66S. - gelbes 379. 
Pyrogallussaure. 50!}. - oIsaures 377. 
- Haarfii.rbemittel 250. - rotes 37S. 
- juckstillande Wirkung 209. Quecksilbaroxydsalbe, gelbe 
- Wirkung auf das Haar 91, 379; rote 379. 

93. QuecksilberpfIaster 459, 460. 
Pyrogallusteersalbe' nach - gestriohanes 459. 

SCHAFFER 507. - zusammengesetztes 460. 
a-Pyrrolidinoarbonsaure 12S. Quecksilberpracipitat, weiBes 
Pyrrolum tetrajodatum 31S. 177, 379. 

Quaddelbildung 105, 106. 
Quaddeleruption, Staohel-

. haare als Ursache fiir 604. 
Quaddelresorptionszeit 52; 

naoh koohsalzreicher und 
kochsalzarmer Kost 55. 

- mesenoephale Zentren und 
57. 

- Theophyllinversuch und 
56. 

Quaddelzeit 111, 112, 113; 
beim Pemphigus 113. 

- Kochsalzausscheidung undo 
39. 

- - Anwendung: Seborrhoe 
23S. 

Quecksilberpracipitatsalbe 
3S0; s. Pracipitatsalbe. 

Queoksilberpraparate: 
- Anwendung 177. 
~ diuretische Wirkung, ex

trarenaler Angri£fspunkt 
54. 

Queoksilbersalbe 375. 
- verstarkte 375. 
Queoksilbersalben, Absorption 

176. 
Queoksilbersalze: 
~ Desinfektionskraft 174. 

7S1 

Quecksilbersalze: 
- Protoplasmagifte 174. 
Quecksilberseife 376, 456,674 
- weiche 376. 
'Queoksilbersulfid 3S0. 
- rotes 3S0. 
Queoksilbervergiftung 17S, 

374. 
Quellbarkeit 46; der Haut 

nach auBerlicher Applika
tion von Substanzen 61; 
der Nagel 90; der Organ
kolloide 46; Saurehypo
these 47. 

Quellung 45, 46. 
- Entquellung und 45. 
- Froschhaut s. d. 
- Hornalbumosen s. d. 
Quellungsbrtiite 46. 
Quellungsfahigkeit der Haut 

thyreoidektomierter Tiere 
50. 

Quellungskurve, Adsorptions
kurve und 11. 

Quellungsschwellenwert der 
Keratine 90. 

. Quellungszustand der Ga
webskolloide, Hypophysen
hinterIappen und 51. 

Quillajatinktur, Bestandteil 
der Steinkohlenteerlosung 
153. 

QUINCKEsches adem, Cal-
oiumtherapie 34. 

Quittenschleim 472. 

Radioaktive Bader 650. 
Radium 364. 
- bromatum 364. 
Radiumbromid 364. 
Radix Iridis aIs Puder IS. 
- Ratanhiae 51S. 
Rasieren, Haarwachstum und 

233. 
Rasiermesser in der Haut-

chirurgie 684. 
Rasierpaste 452. 
Rasierseifen 451. 
Rasierseifencreme 452. 
Ratanhiaextract 51S. 
Ratanhiarot, keratoplastisohe 

Wirkung 172. . 
Ratanhlasalbe als Dber-

Mutungsmittel 172 . 
Ratanhlatinktur 51S. 
Ratanhiawurzel 51S. 
- DberMutungsmittel 171. 
Rattengift "Zelio" 247. 
RAYNAUDSohe Krankheit: 
- - Chininbehandlung 199. 
- - Insulineinspritzungen 

bei 116. 
- - vasomotorisoh-trophi

sohe Neurose 114. 
Ray-Seifa 451. . 
Reaotio .pilomotorica 105. 
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Reaktion : 'Resorcin: Resorption: 
- "aktuelle", Bestimmung 7; - Rautantisepticum 676. - Nicotin- 128. 

katalytische Methode 7; - juckstillende Wirkung 209. - Resorcin- durch die kind-
potentiometrische oder - pharmakologische Wir- liche Raut 102. 
elektrometrische Metho- kung auf die Raut 100. - salbeninkorporierter Medi-
de 8; Indicatoren 8. - Pufferkapazitat 15. kamente durch die 

- alkalische, Definition 6. - Resorption durch die menschliche Raut 83. 
- neutrale: kindliche Raut 102. Salicylsaure- aus verschie-
- - Definition 5. - Schalmittel 142. denen Salbengrundlagen 
- - Puffersubstanzen im - Uberempfindlichkeit gegen 96. 

Blute und 7. 102. Schwefel- 160; bei Saug-
- saure, Definition 5. - Umschlage 61. lingen 163. 
Reaktionsfahigkeit der Raut - Wirkung als Antiphoto- Resorptionsfahigkeit der Raut 

104. katalysator, interne An- 137; atrophischer Raut 
Reaktionshof 105. wendung bei Lichtder- 140. 
Rechtsweinsaure 425. matosen 102; epicutane Resorptionssteigerndc Wir-
Reduktion 143. Resorcinapplikation 102. kung des Jods 181. 
Reduzierende Eigenschaft der - Wirkung auf das Raar 91, Reststickstoff bei Dermatosen 

Balsame 166. 93. 596. 
Reduzierende Reilmittel 143, Resorcin-Adrenalinsalbe zur Rete Malpighi, pharmakolo-

144, 165. Behandlungdersubnasalen gischer Angriffspunkt 166; 
REENSTIERNAsche Dermoreak- Sykosis 124. s. Retecytolyse. 

tion fiir den weichen Resorcin-Alkohol-Umschlage Retecytolyse 91, 92, 143. 
Schanker 709. 102. - Salicylsaurewirkung 95, 

Reflexerythem, irritatives 105. Resorcincampher 521. 96. 
Refraktometrischer Index des Resorcin-Gelanthum, zusam- - Wasserstoffionenkonzen-

menschlichen SchweiBes mengesetztes 431. tration und 92. 
214. Resorcinglykuronsaure 101. Reten (Kohlenwasserstoff) 

Regendusche 643. Resorcinlosungen, PH-Wert 146. 
Regeneration der Raare nach 13. Rhabarber 154. 

Thalliumepilation 245. Resorcinmonoacetat 504. Rhenoplast 463. 
Regenerationsfahigkeit, ge- Resorcinpaste, milde nach Rheum 154. 

steigerte der Raut nach LASSAR 503; starke nach Rheumasan 515. 
lokaler Insulinapplikation LASSAR 503. Rhinophyma, Dekortikation 
64. Resorcinpastenstift 663. bei 684. 

Regulatoren, Synonym fiir Resorcin-Percutol 504. Rhinosklerin nach PAWLOW-
Puffer 6. Resorcinsalbe, zusammen- SKI 562. 

Reisstarke 467,632; als Puder. gesetzte nach UNNA 503. Rhizoma Iridis pulvis 469. 
18. Resorcin-Schalsalbe (UNNA) Ricinstearolsauredijodid 314. 

Reizstoffe 189. 679. Ricinusol 440; in der Raut-
- Einteilung 190. Resorcin-Schwefelpaste nach therapie 656. 
- Raarwuchs und 235. SOHAFFER 503. Riesencomedonen bei Be-
Reiztherapie: Resorcin-Schwefelseifen 673. schaftigung mit Stein-
- parenterale: Arzneimittel Resorcinseifenspiritus zur Be- kohlenteerpech 150. 

426 f. handlung von Warzen 102. Rinderklauenfett 436. 
- unspezifische 204. Resorcinspiritus 679. Rinderknochenmark 436. 
Remedium contra scabiem - Anwendung 17. 

LASSAR 323. Resorcin-Tannin-Kollodium Rindertalg 436, 655. 
Remigia pedunculata 541. 516. RINGERSche Losung 358; In-
Reng, Raarfarbemittel 250. Resorcinum 502. fusion von 618. 
Renoform 505. Resorcinum sublimatmn Ristin 509. 
Resina Benzoe 508. purissimum subtilissime Rivanol 150, 185, 490, 682. 
Resina Pini 531. pulveratum 503. - Anwendung 679; Ein- und 
Resistansalbe 407. Resorcinvergiftung 102. Umspritzung 679. 
Resistenzsteigerung, omnicel- Resorcinzinkpasta 691. Rivanolflecken, Entfernung 

lulare 614. - epithelisierende Wirkung aus der Wasche 491. 
Resorbin 449, 659. 101. Rivanol-Granulat 491. 
Resorbinquecksilber 375. Resorcin-Zink-Wismutsalbe, Rivanol-Streupulver 491. 
Resorcin 143, 502. NEISSER-SOHAFFERsche Rivanoltabletten 491. 
- AIi.wendung 101, 679; bei 504. Rivanol-Tiefeninfiltration 680. 

Seborrhoe 237; Anwen- Resorption 137, 715; zwei Roh-Storax 530. 
dung bei Kindem, Ge- Phasen 139. Roncegno, Mineralwasser 600, 
fahrlichkeit 102. - Antimon- 173. 601. 

- Campherzusatz zur Ver- - Elektrolyte und 138. [ROngalitweiB 492. 
starkung der juckstil- - Jod- 138, 180, 715. Rontgenbehandlung: Frauen-
lenden Wirkung 210. - LipoidlOsliche Stoffe 139. bart 238. 



Saohverzeiohnis. 

Rontgenbestrahlung: Sabadillessig 545. 
- Hoden, Cholesterinspiegel SabadilIin 545. 

naoh 73. , Sabadillsamen 545. 
- Kalium-Caloiumverteilung Sabinae Summitates pulv. 

der Haut naoh 29, gegen Condylomata aou-
- Ovarien bei Pemphigus 41. minata 688. 
Rontgenepilation, Thallium- Sabromin 305 .. 

epilation und, kombiniertes Saocharum Uvae 464. 
Verfahren 246.' Sadebaumol, Reizmittel des 

Rontgenschadigungen, Haarbodens 235. 
Eucupin bei 541. Sagrotan 498. 

Rontgenstrahlen: Sajodin 313. 
- Haarwachstum und 234. Sal marinum 357. 
~ Sensibilitat und Desensi- Sal volatile 330. 

bilitat gegen 698. Salbei, schweiBhemmende 
-Thallium und, bei Haut- Wirkung 222. . 

carcinom 242. Salbeiol 222. 
- Wirkung auf das Haar 239. 'Salbeil. 78, 202, 654, 715. 
Rontgenstrahlenwirkung, irre- - Anwendung 659. 

versible Schadigungen - fertig im Handel erschei-
durch 167. nende 666. 

Rontgenteleangiektasien, - Herstellung 566.' 
Behandlung 716. - wasserhaltige, Emulsions-

Rontgenulcus, Saurebasen- typus 82. 
, haushalt 'bei 23. ' - Zusatz von Opium zur 
Rosacea: Schmerzstillung 210. 
- Behandlung 417. Salbenbehandlung 715. 
- - Eierstockspraparate Salbeneinreibung, Resorption 

551. bei 665. 
- ....;. Ichthyol 165, 481. Salbengesicht 75. 
- - Pasta Sulfuris cum Salbengrundlagen 14, 78, 657; 

.Acido Metico UNNA mit Wasser nicht misch-
323. bare 657; mit Wasser 

- - Schalmittel (p'Naph- mischbare, fUr Kiihl-
thol) 533. salben 658. 

- - Schwefelinjektionen, - Emulsionen als 659. 
intramuskulare 163. - Wasserbindungsvermogen 

- - Sufrogel-Injektionen als Emulgationsvorgang 
324.' 81. 

- - Suprarenin 505. - zusammengesetzte 447. 
ROsENBAcn-Tuberkulin 611. Salbenleim 449. 
Rosencreme hach UNNA 447. Salbenmisch- und -reib-
Rosmarinspiritus 415. maschine fUr Kraftbetrieb 
RoBhaariiberempfindliohkeit 567, 569; Dreiwalzenreib-

als Ursache einer Neuro- maschine 568, 570. 
dermitis 604. Salbenmiihle 568, 569. 

RoBkastanienrinde, Glykosid Salbenmulle (Pflastermulle) 
der 548. 462. 

RoBkastanientinktur, Be- Salbenmullverband 716. 
standteil der Steinkohlen- Salbenpflaster 462. 
teerlosung 153. Salbenseife 456; (MIELOX) 672. 

Rote Salbe (LASSAR) 380. Salbenspatel 566.' 
Roter Bolus 403. Salbenstifte 449, 660, 663. 
Rotlaufserum "Hochst" ad - GuBform fiir 567, 568. 

usum humanum555, 613. Salbenstiftgrundlagen 663. 
Rotung der Haut 105. Salbenstudien, kolloidchemi-
ROUGET-Zellen 106, 186, 191, sche 83. 

197. Salbenverband, Resorption bei 
RoussYsches . Syndrom 205. 665. 
Rubefacientia 189. Salbenverbii.nde, Fixierung der 
Rubidium jodatum 308. 660. 
Rubidiumjodid 308. Salicylate 202. 
RiiMI 437, 656. - Wirkung als Diaphoretica 
Rubrum scarlatinum 488. 222. 
RuB, NaphthaIin zur Erzeu- SaIicylatpuffer 14. 

gung von 145. Salicyleisessig 690. 
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SaIicylguttaplaste 676. 
SaIicyl-Kaliseife Lauterbach 

456. 
Salicylkollodium 466, 512; 

nach UNNA 512. 
- elastisches 512. 
- zusammengesetztes elasti-

sches 512. 
SalicyJkreosot-Resorcingutta

plaste 691. 
SalicylOl 512. 
Salicyl-Resorcinguttaplaste 

691. 
Salicylsalbe,Intoxika tion nach 

99. 
Salicylsapen 458. 
Salicylsapalkol 674. 
Salicylsaure 511; s. NatI:ium, 

salicylsaures. 
- antiseptische Wirkung 94. 
- Anwendung in der Derma-

tologie 95, 99, 679; 
Salbenbehandlung 96; 
bei SeborrhOe 237. 

- .Ausscheidung durch die 
Talgdriisen 75. 

- Campherzusatz zur Ver
starkung der juckstillen
den Wirkung 210. 

- Einwirkung auf die Haut 
92, 95 . 

- Hautadsorption 12. 
- Hautantisepticum 676. 
- juckstillende Wirkung 209. 
- keratolytische Wirkung bei 

verschiedenen' Salben
grundlagen und bei ver
schiedener Konzentra
tion 96. 

- Loslichkeitsverhaltnisse95. 
- Nebenwirkungen 98, 99. 
- Pharmakologie 93, 94. 
- Resorption der 139, 665. 
- resorptionssteigernde Wir-

kung bei Pyrogallol
anwerrdung 144. 

- Schalmittel 142. 
- Streupulver gegen FuB-

schweiB 99. 
- Wirkung auf das Haar 93, 

229. 
Salicylsaurebleipflastersalbe 

nach SIEBERT 459, 513. 
Salicylsaureester des Borneol 

514; des Kreosot 514. 
Salicylsaure-Kreosotsalbe 

UNNA 513. 
Salicylsaure.Liniment EICK 

512. 
Salicylsaure-Mentholpaste 

512. 
Salicylsauremethoxymethyl

'ester 514. 
Salicylsaurepflaster 96. 
Salicylsaurephenylester 99, 

513. 
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SalicyIsauresalben, Resorption 
83. 

SalicyIsaureteerhaarwasser 
512. 

SalicyIsaures Natrium 513. 
Salicylsaures Nicotin 545. 
Salicylseifenpflaster 96, 460, 

668, 669; Applikations
dauer 670. 

SalicyIspiritus 77, 512. 
Salicylstreupulver 512. 
Salicyltalg 436, 512. 
Salicylursaure 94. 
Salicylvaselin, Benzoe- 513. 
Salicyl-Vasogen 410. 
Salicyl-Zinkleim nach UNNA 

430. 
Saligenin 94. 
Salit 514. 
Salit-Creme 514. 
Salit-Ol 514 .. 
Salitum purum 514. 
Salivation bei Quecksilber-

behandlung, Atropinbe
handlung '121. 

Salmiak, acidotische Wirkung 
24. 

Salmiakgeist 329. 
Salmiak-Salyrgantherapie 55; 

kombiniert 'mit Decholin
Injektionen 55. 

Salocreol 514. 
Salol 99, 513. 
Salolprinzip 99. 
Salp'etersaure 172. 
- Xtzung mit 689; bei Frost

beulen 689. 
- rauchende 330; Atzmittel 

689. 
- rohe 330. 
Salpetersaurecelluloseester 

465. 
Salusil 352. 
Salvarsan 337. 
- Alt-, zur intramuskularen 

Einspritzung 340. 
- angioneurotischer Sym

ptomenkomplex nach: 
Adrenalintherapie 123; 
Atropinbehandlung 124. 

- Zubereitungen zur intra
muskularenEinspritzung 
340. 

Salvarsandermatitis, Behand
lung: Dauerbader 210; 
Natriumthiosulfat 596. 

Salvarsanexanthem, Natrium-
thiosulfatinjektion bei 604. 

Salvarsanexantheme, fixe 123. 
Salvarsan-Natrium 337. 
Salvarsanpraparate, Anwen-

dung, Dosierung und Zu
bereitung der LOsungen 
338, 339. 

Salvarsanschaden: 
- Adrenalintherapie 124. 

Sach verzeichnis, 

Salvarsan.schii.deu·: Sapo: 
- Natriumthiosulfat bei 164, - picis 674. 

196. - - liquidae 458, 475. 
Salvysat, schweillhemmende - pulvinaris 455. 

Wirkung 222, - - alcalinus 455. 
Salyrgan: - - oleosus 455. 
- Anwendung bei Ekzem 60; - stearinicus 45l. 

bei Psoriasis 61. - sulfuratus 674. 
- diuretische Wirkung 54. - unguinosus 456. 
- -Injektion, intramuskulare - - cum Ichthyolo et Acido 

in Kombination mit der salicylico UNNA 483. 
peroralen Salmiakdar- - - mercur. UNNA 674. 
reichung 55. - - piceo-ichthyolatus 

Salzgehalt der Nahrung 583. UNNA 483. 
Salzsaure: - venetus 673. 
- Atzung mit 689. - viridis 673, 674; (niger) 
- Hautantisepticum 676. 456. 
- interne Anwendung bei Sapolan 412. 

Pyrogallolintoxikation Saponin, Capillargift 19l. 
144. Saponine ·190. 

Salzsaurebad, Indikation und Saponinteer 153. 
Erfolge 647; Technisches Sarcoptesraude: 
647. - Nicotinsalicylatsalbe gegen 

Salzsauregaben, interne bei 129. 
Dermatosen 21. . Sauerlinge, erdige, Wirkung 

Salzsaurespiritus 17. auf die Haut 645. 
Salzstoffwechsel 593. Sauerstoffentziehung 143. 
Sambucus 222. Sauerstoffmittel 167, 172. 
Sandbader 654. - Bleichwirkung 168. 
SANDowsches brausendes - desodorisierende Eigen-

Bromsalz 304. schaft 168. 
Sanocrysin 192, 395, 629. - Wirkung 168. 
Sanocrysinbehandlung, Pur- Sauerstoffseifen 169. 

pura nach 192. Sauglingsekzem, Behandlung: 
Sanocrysindetmatitis: Insulin 63; s. Ekzem. 
- Natriumthiosulfat bei 164. Saure Reaktion, Definition 5. 
Sanoform 316. Saure-Basengleichgewicht 28. 
SantalOl, anasthesierende Wir- - Atemzentrum und 20. 

kung 210. - Wundheilung und 23. 
Santonin 219,252. Saurebasenhaushalt bei Raut-
Sapalcol457, 672, 674, 717. krankheiten21, 22, 23,696. 
Sapene 458. Saurebehandlung in der Der-
Sapo Carbonis detergens liqui- matologie 17; intertrigi-

dus 479. naser Epidermophytien 17. 
- cinereus 456. Saurefestigkeit der Raare 91; 
- cum Marmore 451. der Keratinsubstanzen 90. 
- cutifricius 451; nach UNNA Saurehypotheses.Quellbarkeit. 

456. Sauremantel, physiologischer 
- domesticus 450, 673. der Haut 12; allgemeiner 
- glycerinatus liquidus 458. Abwehrschutz 12. 
- Gynocardiae 441. Sauren 146. 
- Hydrargyri 376. - Adsorption durch die Raut 
- - mollis 376. 11. 
- kalinus 455, 672, 673; - anorganische aIs Atzmittel 

therapeutische Anwen- 689; aIs Rautantiseptica 
dung 93. 676... 

- - compositus 457. . , - organische als Atzmittel 
- - venalis 456; 673. 690. 
- medicatus 450, 673. - Quellwirkung beim Haar 
- medicinalis Austr. 673. durch 91. 
- mercurialis 674. Saurequellung, erhahte, der 
- - unguinosus 456. Raut thyreoidektomierter 
- Natrii peroxydati 300. Tiere 50. 
- niger 673. . Saureresistenz der Haut 92; 
- oleaceus 450, 673. nach Einwirkung von For-
- piceuB 674. . malin 103. 



Saurezahl der Fette 67. 
Scaben 529. 
Scabies: 
- Behandlung: 
- - Aulin 329. 
- - Catamin 325. 
- - Ecrasol 531. 
- - Epicarin 534. 
- - Eudermol 129. 
- - HARDYSche Salbe 164. 
- - Mitigal 328. 
- - Naphthalin 533. 
- - Naphtholsalbe 142,533, 

534. 
- - Nicotinum salicylicum 

545. 
- - Nikotianaseife 129. 
- - Nosapon 534. 
- - Perubalsam 528, 529. 
- - Perugen 529. 
- - Peruol 529. 
- - Pranatol 530. 
- - Ristin 509. 
- - Schwefelkalklosung 

327. 
- - Styrax depuratus 530. 
- - Sulfur praecipitatum 

323. 
- - Teer 153. 
- - Thioderma 329. 

Sauglings-, Schwefel
wasserstoffvergiftung 
nach Behandlung mit 
Schwefelvaselin 163. 

Schwefelwirkung bei 161. 
Scabiol 529. 
Scabisapon 545. 
Scarification nach PONNDORF 

6ll; subepidermidal un
blutige nach SAHLI 611. 

Scarificatoren 683. 
Schalmittel 142. 
- Schwefelkalklosung 327. 
Schalpasten 503, 662. 
- LAssARsche 142, 534. 
- schwache nach UNNA 503; 

starke nach UNNA 503. 
Schamhaare 249. 
Scharfe Loffel in der Haut

chirurgie 684. 
Scharlach, Hautwassera bga be 

hei 59. 
Scharlach medicinale 488. 
ScharlachOl 489. 
Scharlachrot 82, 488. 
- epithelisierende Wirkung 

172. 
SGharlachrotsalbe 489; nach 

SCHMIED EN 488. 
Schaum 85. 
Schaumbildung und Schaum

haltigkeit der Seife 85. 
Scheren in der Hautchirurgie 

684. 
Schieferole 145; Schwefel

gehalt 148. 

Sachverzeichnis. 

Schieferteere 480. 
SchieBbaumwolle 465. 
Schiffspech 474. 
Schilddriise, Wassergehalt der 

Haut nach experimenteller 
Entfernung der 50. 

Schilddriisen, getrocknete 553. 
Schilddriiseneinheit 553. 
Schilddriisenexstirpation, ex-

perimentelle, Haut nach 
696. 

Schilddriisenextrakt, Blasen
eruption nach; Ausbleiben 
bei Kochsalzzufuhr 40. 

Schilddriisengaben als Zusatz 
zur Kolloidtherapie 620. 

Schilddriisenhormon, Wasser
stoffwechsel und 50. 

Schilddriisenpraparate 552. 
- Anwendung: Hautodeme 

59. 
- diuretische Wirkung 50 .. 
Schildkrotenbacillen 559. 
Schlaf, Kratzen und Juckreiz 

im 206. 
Schlafmittel, Wirkungsweise 

57. 
Schlammbader 652. 
Schleifpulver UNNA 359. 
Schleifseife (UNNA) 456. 
Schleimhautlupus, Behand-

lung: Aurum-Kalium cya
natum 191. 

Schleimhauttuberkulose,Diat
behandlung, kochsalzfreie 
42. , 

Schleimhautwu~herungen, Re
sorcin zum Atzen von 102. 

Schlemmkreide 359, 632. 
Schmelz- und Erstarrungs

punkt der Fette 67. 
Schmerzausloschphanomen 

206. 
Schmerzempfindlichkeit, Tha

lamusaffektionen und 205. 
Schmerzempfindung, Wasser

stoffionenkonzentra tion 
und, Beziehung zwischen 
15. 

Schmerzerregende Hautreiz-
mittel 189. 

Schmierseife 456, 673, 674. 
- Anwendung 675. 
Schmierseifenzusatz, Heil-

wirkung auf Entziindungen 
674. 

Schoenocaulon officinale 545. 
Schuhmacher, Pechhaut der 

150. 
Schuppen, Kaliumgehalt 29. 
Schiittelmixtur, Puder und, 

unterschiedliche Wirkung 
3. 

Schiittclmixturen 19, 142, . 
370; s. Trockenpinselung. 

Randbnch der Rant- n. Geschlechtskrankheiten. V. 1. 
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Schwangerschaftsdermatosen: 
- Behandlung: 
- - Bluttransfusion 617. 
- - RINGERScheLosung358. 
- - Seruminjektionen 619. 
Schwarzpech 474. 
Schwefel 143, 322. 
- abfiihrende Wirkung 162. 
- abspaltbarer in Insulin-

praparaten 160. 
- anorganische Verbindungen 

326. 
- Anwendung in der ·Derma

tologie 156, 595; Formen 
der Anwendung 156,162; 
bei Seborrhoe 237; zur 
Desensibilisierung der 
Haut gegen Luft 607. 

- Bestandteil der Schiefer-
teere 148. 

- Biochemie 157, 158. 
- diasporal 326. 
- elementarer 156, 161; 

Oxydation des 157. 
- enterale oder· subcutane 

Applikation 162. 
- gereinigter 322. 
- Hautantisepticum 676. 
- juckstillendes Mittel 210. 
- kolloidaler 160; fiir Bader 

nach L. SARASON 325. 
- - intramuskulare Ein-

spritzung 163. 
- Nebenwirkungen 163. 
- Nomenklatur, chemische 

156. 
- optimale Wirkung bei al-

kalischer Reaktion 161. 
- parenterale Zufuhr 163. 
~ Pharmakologie 159. 
- prazipitierter 322. 
- reduzierendes Mittel 156. 
- Sauerstoffacceptor 158. 
- vegetabilischer 470. 
- Vorkommen 156, 157. 
- Wasserstoffacceptor 158. 
- Wirkung des 166; auf die 

Haut 160, 161. 
- Wirkung durch Umwand

lung in Schwefelwasser
stoff 158. 

- Wirkungsmechanismus163 .. 
- Zusatz zu Trockenpinse-

lungen 634. 
Schwefelalkalien, hornlosende 

Wirkung 159; Mechanis
mus 92. 

Schwefelarsen, gelbes 334. 
Schwefelbader 648, 714. 
- kiinstliche 648. 
- natiirliche 648. 
- SchwefelkalklOsung zur 

Bereitung von 327. 
- Schwefelleber zur Berei

tung von 327. 
- Wirkung der 160. 
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Schwefelbarium 239, 327. 
Schwefelbehandlung 697. 
Schwefelblumen 160, 322. 
Schwefelbliite 160, 322. 
Schwefelcalcium 326. 
Schwefeldioxyd 327. 
Schwefeleinspritzung, zusam-

mengesetzte 324. 
8chwefelgaben, homoopa

thische 162. 
SChwefelgehalt der Haut nach 

experimenteller Entfer
nung der Nebenniere 159; 
der Hornsubstanzen 88; 
des Keratins der Haare 226 ; 
der Schieferteere 148. 

Schwefelinjektionen, intra-
muskulare 163. 

Schwefelkalkkisung 327. 
Schwefelkohlenstoff 326; An

wendung 326. 
Schwefelkohlenstoffvergif -

tung, Alopecie bei 248. 
Schwefelleber 160, 327. 
- Quellungswirkung auf Na-

gel 90. 
Schwefelmattan 468, 663. 
Schwefelmilch 160, 322. 
Schwefelpaste, ZEIssLsche323; 

hautfarbene nach UNNA 
371, 381. 

Sehwefelpomade LASsARsche 
237_ 

Schwefelpraparate, kolloide 
325; Wirkung und An
wendung 596. 

Schwefelpuder bei Seborrhoe 
237. 

Schwefelquecksilber 380. 
Schwefelsalbe 323; mit Essig

saure 423; zusammenge
setzte nach SCHAFFER 513. 

Schwefelsalben, Resorption 
83, 139, 140. 

Schwefelsapalkol 674. 
Schwefelsaure 156. 
Schwefelseifen 673, 674. 
- Levurinose- 455. 
- N enndorfer 455. 
Schwefel-Tanninpaste(RosEN

THAL) 516. 
Schwefel-Tanninsalbe(RosEN

THAL) 516. 
Schwefelteerseifen 674. 
Schwefelthermen, Wirkung 

596. . 
Schwefel-Vasogen 410. 
Schwefelverbindungen, orga

nische 157, 328. 
Schwefelwasser, Badener, 

Trinkkuren mit 697. 
Schwefelwasser 160. 
Schwefelwasser!>toff 157, 158, 

162, 327. 
Schwefelwasserstoffvergiftung 

nach Behandlung derSaug-

Sachverzeichnis. 

lingsscabies mit Schwefel
vaselin 163. 

Schwefelzinkpaste 371; nach 
UNNA 324, 371; rote nach 
UNNA 371, 380; zusammen
gesetzte (nach UNNA) 324, 
371. 

Schweflige Saure 328. 
Schwefligsaureanhydrid 327. 
Schweinefett 655. 
- Salbengrundlage 78. 
Schweineschmalz 435. 
- Ol-Wasser-Emulsion 81. 
SchweiB 212. 
- aktuelle Reaktion des 215, 

216. 
- Bestandteile 212, 215. 
- Cholingehalt 74; bei Men-

struation 74. 
- Gefrierpunktserniedrigung 

214. 
- PferdeschweiB: 
- - EiweiBgehalt 214; 

Harnstoffgehalt 214. 
- - Reaktion, alkalische 

215. 
- psychischer 218. 
- Reaktion 215. 
- refraktometrischer Index 

214. 
- Wassermannsche Reaktion 

s. d. 
- Wasserstoffionenkonzen

tration 215. 
- Zusammensetzung, Schwan

kungen w'ahrend der 
Dauer der Sekretion 214. 

SchweiBabsonderung 217. 
- Atropin und 546. 
- kontinuierliche und dau-

ernde Wasserabdunstung 
durch die Epidermis 59. 

SchweiBbahnen, Verlauf im 
Riickenmark 218, 219. 

SchweiBdriisen 211. 
- Adrenalin und 123. 
- Funktion der 217. 
- Innervation durch sym-

pathische Nerven 220, 
221. 

- Kalium in 29. 
- Nervender219; Ursprungs-

zellen im Seitenhorn der 
grauen Substanz 219; 
praganglionare Fasern 
219. 

- . Nierenveranderungen und 
217. 

- pharmakologische Beein
flussung der 211, 221. 

- Schilddriisenfunktion und 
222. 

-:-- Talgdriisen und, Zusam
menwirken 75. 

- Wasserabgabe· durch die 
59. 

SchweiBdriisenabscesse: 
- Behandlung: 
- - Hydrargyrum oxyda-

tum flavum-Salbe 
177. 

- - Milchinjektionen 621. 
- Hautzuckerkurve bei 62. 
SchweiBfliissigkeit, Wasser-

stoffzahl in der 215. 
SchweiBpuder 400. 
SchweiBsekretion: 
- Anregung mittels Licht

badern und Pilocarpin
injektionen in der Der
matologie 215, 216. 

- cerebraler EinfluB 218. 
- Chromsaure und 172. 
- Factor of Sudorific Delay 

214. 
- Hautbeschaffenheit und 

214. 
- klinischeUntersuchung216. 
- Nicotin und 129. 

Pilocarpin und 119. 
- Regio subthalamic a als 

cerebrales Zentrum fiir 
die 218, 220. 

- Temperatursenkung und, 
Zusammenhang 220. 

- vermehrte, nach Einwir
kung des Schwefels auf 
die Raut 160. 

- Warme als Erreger 220. 
- Zusammenhang mit dem 

autonomen Nerven
system 114. 

SchweiBtreibende Tees 222. 
SchweiBzentren, spinale, Nico

tinwirkung auf 129. 
Schwermetalle, Desinfektions

wirkung 175. 
Schwerole, Teerbestandteile 

149. 
Schwielim: 
- Behandlung: 
- - Milchsaure 424, 425. 
- - Salicylsaure 511. 
- - Seifenpflaster 460. 
Schwitzen, Bluteindickung 

nach 217. 
Scilla maritima, Anwendung: 

Ekzem 60. 
Scopolia 121. 
Seborrhoe: 
- Behandlung 78, 237, 238. 
- - Isapogen 321. 
- - Schwefelbehandlung 

237. 
- Glatzenbildung und 231. 
- Grundumsatz bei 596. 
Seborrhoea capitis: Bchand

lung: Epicarinspiritus 534; 
Resorcinbehandlung 102. 

Seborrhoea oleosa: 
- Behandlung: 
- - Kaliumcarbonicum355. 



Se borr hoea oleosa: 
- Behandlung: 
- - Sulfodermpuder 326. 
- - Sulfur praecipitatum 

323. 
- Cholesterinverminderung 

bei 72. 
Sebum benzoatum 436. 
- bovinum (taurinum) 436, 

655. 
- ovile 435, 655; Salben-

grundlage 78. 
- salicylatum 436, 512. 
Sec ale 127. 
Sedativa, Juckreiz und 206. 
Sedobrol 303. 
SeesaJz 357. 
Seeschwimmbad, FluB- und 

643, 644. 
Seifen 84, 142, 450, 672, 717. 
- Adsorption der 86. 
- Alkali, freies 673. 
- breiige 672. 
- Desinfektion, prophylak-

tische 673. 
- Desinfektionskraft 85. 
- Desinfektionswirkung 677. 
- Einwirkungen 672. 
- feste 450. 
- fhissige 457, 672. 
- Grund- und Basisseife 672. 
- griine (schwarze) 456,674. 
- halbfliissige 672. 
- harte 672. 
- Hautantiseptica 676. 
- Kaseaseifen 454. 
- kolloidchemische Natur 

der 84. 
- Kreolinseifen, iiberfettete 

497. 
- Lasung in Wasser 85. 
- Marseiller 450. 
- medikamentase ("medizi-

nische") 450, 452, 
673; fliissige 458; 
Spezialseifen 454. 

- - Wirkung 86. 
- neutrale 672. 
- Nicotinseife s. d. 
- pharmakologische Wir-

kung 86. 
- pilierte 673. 

Sauerstoff- 169. 
- Schaumbildung, Schaum

haltigkeit 85, 673. 
- spanische (venezianische) 

450. 
- iiberfettete 451, 672; medi

kamentGse 673. 
- Verwendbarkeit als Vehi

kel fiir Hautmedika
mente 672, 673. 

- Vorkommen im Talg 68. 
- Wasserbindungsvermagen 

85. 
- weiche 455, 672. 

Sach verzeichnis. 

Seifen: Silacid 352. 
- Wirkungsmechanismus 84, Silargel 353. 
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85. Silber 389; Verbindungen 389. 
Seifen bader 717; Indika tion - citronensa ures 391. 

und Erfolge 646; Techni- - essigsaures 391. 
sches 646. - gefalltes 389. 

Seifenbehandlung 93. - Hautantisepticum 676. 
Seifenformen 672. - kolloidales 389, 631. 
Seifengrundlage 661. - milchsaures 391. 
Seifenpflaster 460, 669, 673. - molekulares 389. 
- rotes 460. - oxychinolinsulfonsaures 
- weiches 460. 392. 
Seifenpuder 673. - salpetersaures 391-
Seifenspiritus 457. Silberacetat 391. 
- alkalischer 142. Silbercitrat 391. 
- Hebrascher 457. Silber-Dioxydiamidoarseno-
Seifenwirkung, Theorie der benzol, Natriumsalz des 

86. 338. 
Sekretfette 68, 69. Silberfluorid 391. 
- Zusammensetzung 70. Silberhaltige Haarfarbemittel 
Seleninum Hydrogenio per- 249. 

oxydato paratum 562. Silberhydrosol 249. 
Semen lycopodii 632. Silberkolloide 711. 
- Sabadillae 545. Silberlactat 391. 
Senfbader 650. Silbernitrat 391. 
Senfol 106, 189. - Atzwirkung 170. 
- Haarwuchs und 235. Silbernitratlasung, Anwen-
- Zellgift mit gleichzeitiger dung 677. 

Nerveneinwirkung und I Silberpraparate, adstringie-
Capillarwirkung 190. rende Wirkung 169. 

Senna 154. ' Silbersalbe 389. 
Sensibilisierung, . Prophylaxe Silbersalvarsan 338. 

607. Silicad 352. 
Sensibilisierung der Haut Silicea praecipitata 352. 

durch Teerpraparate 153. Silicium 351; Verbindungen 
SensibilitatsstGrungen, corti- 351. 

cale, Juckempfindung und Siliciumdioxyd 351. 
206. Silicol 352. 

Sensibilitatsveranderungen - Anwendung bei Pruritus 
der Haut 105. senilis 595. 

Sepsis, chronische, Bluttrans- Siliquid 353. 
fusion bei 617, 618. '- Anwendun~ bei Pruritus 

Septacrol 492. senilis 595. 
Septacrol-Bolus 492. Silistren 353. 
Septacrol-Vaseline 492. Silvikrin 432. 
Septamid-Streupulver 488. Sirupus· Ferratini jodati 320. 
Septojod 307. Sitzbader 713. 
Sera 555, 608. Skalpelle fiir Hautchirurgie 
Serin 228. 683. 
Serum: Sklerodermie 113. 
- antidiphthericum 555. - Behandlung: 
- arteigenes 203, 619. - - Olobintin-Injektionen 
- artfremdes 619. 625. 
- Eigenserum 619. - - Radioaktive Bader 652. 
- factitium 357. - - Schilddriisenpraparate 
Seruminjektionen, therapeu- 552. 

tische Anwendung 604. - - Thiosinamin 464. 
Serumpaste 432. - Grundumsatz bei 596. 
- SCHLEICH 371. - Hautresorption bei 140. 
Serumtherapie 609, 699. - Hautwasserabgabe bei 59. 
- LINsERSche 204. - Histohydrie bei 48. 
Sesamal 440. - Magenchemismus bei 21. 
- jodiertes 313. - vasomotorisch-trophische 
- Salbengrundlage 78. Neurose 114. 
Shock, anaphylaktischer, Skopzen, Behaarung 230. 

Juckreiz, Zeichen des 211. Skorbut 598, 599. 
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Skorbut: 
- Diat bei 599. 
. - Vitamine und 43. 
Skorbutvitamin 599. 
Skrofuloderma, Behandlung: 

Guajakol-Vasogen 410. 
Soda 356. 
Soforlreaktion 108, 602, 603. 
Solarson 341. 
Solbader 644. 
Solganal 192, 396, 629. 
- Anwendung in der Derma

tologie 192. 
Solganal B 397. 
Solluxlampenbestrahlung bei 

Urticaria 605. 
Solutio arsenicalis Fowleri 334. 
- boro-salicylica 348, 512. 
- Calcii bisulfurosi 362. 
- "Eutirsol" 483. 
- Jodi Lugol 307. 
- N atrii chlorati physiologica 

357. 
- Vlemingkx 160, 327. 
Solveol 498. 
Sommersprossen: 
- Behandlung: 
- - Borax 349. 
:.... - Hydrargyrum bichlora-

tum 376. 
- - Wismutoxychlorid 344. 
- - Zincum aceticum 368. 
Sommersprossensalbe(HEBRA) 

380. 
Sonnenstich, Hautwasserab

gabe bei 59. 
Sostanze tamponi (ita!.), Syn-

onym fiir Puffer 6. 
Sozojodol 316. 
Sozojodol-Kalium 316. 
Sozojodol-Natrium 316, 688. 
Sozojodol- Quecksilber 377. 
Sozojodolsaure 316. 
Sozojodol-Zink 317. 
Spanischfliegenol 501. 
Spanischfliegensalbe 502. 
Spanischfliegentinktur 502. 
Spanischpfeffertinktur 502. 
Speckstein 367. 
Speichelabsonderung, Pilocar-

pin und 547. 
Speicheldriisen 222. 
Speicheldriisensekret 222. 
Speicheldriisensekretion, Ni-

cotin und 129. 
Spermaceti 445; s. Walrat. 
Spezialnovojodin 315. 
Spickmethode 689. 
SpieBglanzbutter 341. 
Spiritus 413, 414. 
-:-- aethereus 417. 
- Argent. nitric. UNNA 392. 
- camphoratus 521. 
- capillaris UNNA 504. 
- coloniensis 415. 

Sachverzeichnis. 

Spiritus: 
- crinalis cum Acido salicy-

lico 512. . 
- - cum Acido tannico 516. 
- dilutus 414. 
- juckstillender nach SCHAF-

FER 520. 
- Lavandulae 415. 
- odoratus 415. 
- pyroaceticus 421. 
- rectificatus 414. 
- Rosmarini 415. 
- saponatus 457; kalinus 

(HERBA) 675. 
- Saponis kalini 457. 
- Vini Gallici 414. 
Spiritusseifen 672. 
Spiritusverbande nach SALZ-

WEDEL 17. 
Spirocid 340. 
Spitzenbrenner, galvanische 

687. 
Sporotrichose, Behandlung, 

interne: Jod 183. 
Sprotol 534. 
Stannosan 354. 
Stannoxyl 354. 
Stanzmethode (KROMAYER) 

686; URBAcHsche 47. 
Stapelorgane fiir Fette 67. 
Staphar 563, 609. 
Staphygen 063. 
Staphylodermien: 
- Behandlung: 
- - Milchinjektionen 621. 
- - Quecksilberpraparate 

177. 
- - Vaccinebehandlung 

609; intracutane 136. 
Staphylo-Immunoid, Anwen

dung 576. 
Staphylokokkenserum 556. 
Staphylokokkenvaccins, Ein

verleibung 609. 
Staphylomykosen der Haut, 

Behandlung 708. 
Staphylosan 563, 609. 
Staphylo-Strepto-Misch-Im. 

munoid 577. 
Staphylovaccins 705. 
- polyvalente handelsferlige 

609. 
Staphylo-Yatren 563, 609,708. 
Starke 202, 466; als Streu

pulver 18. 
- losliche, Kolloidwirkung 

203. 
Starkebad, Indikation und Er-

folge 646; Technisches 646. 
Starkegummi 469. 
Starkezucker 464. 
Steadine 447, 456. 
Stearinpaste 424. 
Stearinsaure 424. 
Stearinseife 451, 672. 
. Steinkohlenbenzin 487. 

Steinkohlenteer 143, 145, 146, 
147, 473, 475 . 

- Destillation, fraktionierte 
trockene 149. 

- Zusammensetzung 147. 
Steinkohlenteerlosung 478. 
- eiufache 475. 
Steinkohlenteerpech, Wirkung 

auf die Haut 150. 
Steral (SCHLEICH) 424. 
Sterilin 466, 636. 
Stibenyl 342, 631. 
Stibium 341. 
Stibosan 343. 
Stickstoff 329; Verbindungen 

329. 
Stickstoffgehalt des Schweilles 

212; Ausscheidung des 
Stickstoffes bei starkerem 
Schwitzen 212. 

Stili caustici 688. 
- dilubiles 663. 
- resinosi 531. 
- unguentes 663. 
- unguinosi 449. 

, Stirn, Talgabscheidung 75. 
StirnschweiB 216. 
Stoffwechsel: 
- Allergie und 696. 
- Haut und 696. 
Stoffwechseldermatosen 593, 

695; s. Diabetes; s. Gicht. 
- Ernahrung bzw. innere 

Behandlung bei 585. 
- obligate und fakultative 

113. 
Stoffwechsellage, saure 16. 
Stoffwechselstorungen: 
- Dermatosen und 21, 696. 
Stoffwechseluntersuchungen, 

Wert fiir die Dermatologie 
696. 

Stomatitis, Nebenwirkung 
nach Goldbehandlung 192. 

Stomatitis mercurialis 374. 
Storax 530. 
- gereinigter 530. 
Stovarsol 340. 
Strahldusche 643. 
Strahlenimmunitat 698. 
Strahlenwirkung, Gewohnung 

des Bacillus prodigiosus an 
698. 

Streptokokken-Antivirus. 
Salbe 610. 

Streptokokkenphlegmone, ex
perimentelle,Heilung durch 
Rivanol und Vuzin 680, 
718. 

Streptokokkenserum, poly-
valentnach MEUSER 556; 
polyvalent TAVEL 556. 

Streptokokkenvaccin 610. 
- Indikation 610. 
Streptosan 563, 610. 
Strepto-Yatren 563 . 



Streupuder 202. 
- Wasserabgabe, insensible 

und 77. . 
Stronticol 364. 
Strontisal 364. 
Strontium 363. 
- bromatum 304; s. Ekzebrol 

305. 
- sulfuratum 160. 
Strontiumbromid 304. 
Strontiumbromidinjektionen, 

intravenose bei Derma
tosen 206. 

Strontiumchlorid, acidotische 
Wirkung 24. 

Strontiumsulfid, Depilatorium 
239. 

Strontiuran 364. 
Strophanthin, Calcium und, 

synergische Wirkung 31. 
Strophulus infantum: 
- Behandlung: 
- - Aristochin 541. 
- - Atophan 35. 
- - Euchinin 541. 
- - Fleischpepton 131. 
- - Magnobrol 22. 
- - Naphtholsalbe 142,533. 
- - Normalserum 619. 
- - Pepton 130. 
Strychnin 220. 
- Anwendung bei Perniosis 

199. 
- GefiiBwirkung 199. 
- Juckreiz und 206. 
- schweiBtreibendes Mittel 

221. 
- zentralgefaBverengerndes 

Mittel 197. 
Stryphnon zur Blutstillung 

197. 
Stuckseifen 674. 
- medikamentose 674. 
- neutrale 673. 
Styrax: 
- crudus 530. 
- depuratus (praeparatus) 

530. 
- liquidus 530. 
Styrax-Linimente 530. 
Styrax-Schwefelsalbe 530. 
Subeston 400. 
Subkutisfett: 
- Zusammensetzung 70. 
Sublamin 381. 
Sublaminpastillen 3~1. 
Sublimat 376. 
- antiseptische Wirkung 174; 

EinfluB der Wasserstoff
ionenkonzentration 176. 

- Xtzwirkung 174. 
- Desinfektionswirkung 678. 
- therapeutische Anwendung 

176. 
- Wirkung auf die normale 

Haut 175. 

Sachverzeichnis. 

Sublimatbii.der 651. 
Sublimat-Carbolsalbe (LAS

BAR) 377. 
Sublimatcollodium 466; Wir

kung auf die Haut 175. 
Sublimatgelatine 377. 
Sublimatinjektionen bei Va

rizen 200. 
Sublimatlosung, sauere, Wir

kungsmechanismus 176. 
Sublimatlosungen, Anwen

dung 678. 
Sublimatpastenstift 663. 
Sublimatpastillen 376; nach 

ANGERER 376. 
Sublimatsalbenach UNNA 377. 
Sublimatseife 673. 
Sublima twirkung, Steigerung 

durch Salzsaurezusatz u. a. 
176; Verminderung durch 
Kochsalz 176. 

Succinol 479. 
Sudan 82. 
Sudan IV 488. 
Sudian 457. 
Sudol 420. 
Sufrogel (HEYDEN) 324, 697. 
Sulfammon 485. 
Su1fanilsaure,Anwendung 310. 
Sulfanthren 163, 479. 
- juckstillende Wirkung 210. 
Sulfate 156. 
Sulfationengehalt der Haut 

34. 
Sulfhydrate: 
- alkalische, Quellungswir

kung auf Nagel 90. 
- Wirkung auf das Haar 91, 

93, 229. 
Sulfhydrationen 159; s. Haare. 
- quellungsfordernde Wir

kung nur bei alkalischer 
Reaktion 160. 

Sulfidal 325. 
Sulfidalpaste 325. 
'Sulfide 156. 
Sulfite 156. 
Sulfocrysol 192. 
Sulfoderm 237,677. 
Sulfoderm-Kompakt 326. 
Sulfodermpuder 326. 
Sulfofix 697. 
Sulfoform 237, 328, 343. 
Sulfoformii.ther zur Behand-

lung der Alopecia areata. 
234. 

Sulfoformol 329. 
Sulfoformspiritus 329. 
Sulfogenol 484. 
Sulfoid 325. 
Sulfolan 325. 
Sulfolignit 697. 
Sulfoliva 326. 
Sulfophthaleine, Indikatoren 

9. 
Sulfoxylsalvarsan 337, 339. 
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Sulfur: 
- colloidale 325. 
- - pro injectione 325. 
- depuratum 156, 16.0, 322. 
- jodatum 310. 
- lotum 322. 
- praecipitatum 156,160,322; 

Wirkung 322; Anwen
dung 323. 

- sublimatum 156, 322. 
Sulfurmattan 663. 
Superoxyde 167. 
Suppositoria: 
- Hamamelidis 519. 
- Ichtoxyli 483. 
Suppurantia 189. 
Suprarenalin 505. 
Suprarenin 504, 549. 
- Wirkung und Anwendung 

505. 
Suprareninhydrochlorid 505. 
Suprareninum 504. 
- hydrochloricum 505. 
Suspensionen, Herstellung 564. 
Sycosis: 
- barbae, Trypaflavin-

behandlung 185. 
- Behandlung: 
- - Aristolsalbe 315. 
- - Streptokokkenvaccin 

610. 
- coccogenes, Behandlung: 

Protasin-Injektionen 
621. 

- Haarausfall bei 236. 
- simplex, Behandlung: 

Schwefel-Tanninpaste 
516; Schwefel-Tannin
salbe 516. 

- staphylogenes': Carbol
saureatzung 690; 
Vaccinebehandlung 609. 

- subnasale, Adrenalin
behandlung 124. 

- vulgaris, Schwitzprozedu-
ren bei 216. 

Sympathektomie: 
- periarterielle 116. 
Sympathicus: 
- Capillarsystem der Haut 

und 186. 
- Haarwachstum und 232. 
Sympathicusgifte, tempera

tursteigernde Wirkung 219. 
SympathicusschweiB, Vagus

schweiB und 222. 
Sympathikotonie 16, 114, 116. 
Sympathikotrope Wirkung 

der Phenylalkylamine 107. 
Syphilis: . 
- Behandlung: 
- - Jod 183. 
- - Milchinjektionen bei 

gleichzeitiger spezi
fischer Behandlung 
621. 
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Syphilis: 
- Behandlung: 
- - Nicotinquecksilber-

chlorid 129. 
- Blutzuckerbestimmungen 

bei 694. 
- Raarausfall bei 236. 
- Morphinquaddel bei 111. 
Syphilisprophylaxe, N EISSER

SIEBERTscheDesinfektions
salbe zur 377. 

Syphilitisches Gewebe, Jod
anreicherung in ISO. 

Tabak, Thalliumgehalt 239. 
Tabakblatterabkochungen zu 

Waschungen bei prurigi
nosen Erkrankungen 129. 

Tachiol 391. 
Talcum IS, 367. 
- venetum 632. 
Talg 435. 
- chemische UnteJ'suchung 

68. 
- Rydrophilie 68. 
- Wasseraufnahmefahigkeit 

81. 
Talgabscheidung, konstante 

Werte 74; Abhangigkeit 
von der Umgebungstem
peratur 74, 75. 

Talgabsonderung: 
- Ernahrung und 74. 
- Verminderung bei Brom-

acne 75. 
Talgdriisen: 
- Ausscheidung von Arznei

stoffen durch die 75. 
- Calcium in 29. 
- Cholesterinbefunde 73; 

Bedeutung fiir die Er
nahrung des Raares 73. 

- Innervation der 75. 
- Schweilldriisen und, Zu-

sammenwirken 75. 
- SchweiBfett der 69. 
- Sekret der, Cholesterin-

gehalt 6S. 
Talgdriisensekretion: 
- Adrenalin und 123. 
- Pilocarpin und 119. 
Talgdriisentatigkeit, Zentral

nervensystem und 75. 
Talgsekretion, Pharmakologie 

75. 
Talk 367. 
Talkstein 367. 
Talkum 142. 
Tannin 170, 171, 202, 515. 
- adstringierende Wirkung 

223. 
- Anwendung bei Verbrenn

ungen 171. 
- quellungshemmende Wir

kung 61. 

Sachverzeichnis. 

Tannin: 
- Uberempfindlichkeit gegen 

171. 
- Wirkung auf das Raar 91, 

93. 
- Zusatz zu Puder 633. 
Tanninbader 517, 648. 
Tannin-Borlosung 516. 
Tannin-Raarspiritus 516. 
Tannin-Kollodium 466. 
Tanninpuder 516. 
Tanninsalicylsaurelosung 516. 
Tannintinktur 171. 
Tannisol 517. 
Tannobromin 517. 
Tanno bromin -Kollodium 

gegen Frostbeulen 517. 
Tannochrom 517. 
Tannoform 517. 
Tannoform-Streupulver 517. 
Tannoform-Talcumpuder 633. 
Tanno-Organo-Praparate 550. 
Targesin 394. 
Targesin-Augensalbe 395. 
Targesinzapfchen 395. 
Tartarus stibiatus 342; 

s. Brechweinstein. 
Tatowierungen, Entfernung 

durch Extatol 496. 
Teakholzdermatitis 603, 698. 
Tebeprotin "Toeniessen" 560. 
Tee, schweiBtreibender 222. 
Teer 143, 145, 149, 473. 
- Anwendung 153, 679. 
- Arsengehalt 150. 
- Campherzusatz zur Ver-

starkung der juckstil
Ienden Wirkung 210. 

- gewerbliche Schadigungen 
der Raut 149, 150. 

- Rautantisepticum 676. 
- juckstillende Wirkung 209. 
- Nebenwirkungen 149. 
- pharmakologische Wir-

kung 14S. 
- Wirkung des 152, 166. 
- Wirkungsmechanismus 

148. 
- Zusammensetzung 147. 
- Zusatz zu Trockenpinse-

. lungen 634. 
Teer-Acetonlosung SACK 475. 
Teeracne 153. 
Teerbader 476; nach GROSS 

476; saure 13, 647. 
- Indikation und Erfolge 

647; Technisches 647. 
Teercarcinom 150, 151; 

Genese 151. 
Teerderivate, Rautantiseptica 

678. 
Teer-Dermasan 515.· 
Teerfarbstoffe 488. 
Teerhaut, Histologie 152. 
Teerintoxikation 153. 
Teerkratze 150. 

Teerliniment nach LASSAR. 
475. 

Teermelanose 151. 
Teer-Milkuderm 427. 
Teerpinselungen, Kalium-

Calciumverteilung der 
Raut nach 29. 

Teerpraparate: 
- Anwendung: Seborrhoe 

238. 
- Sensibilisierung der Raut 

durch 153. 
Teersalbe, LASsARsche 476. 
Teersapalkol 674. 
Teerschwefelsalbe, WILKIN-

sONsche 163; Wirkungs
mechanismus 164. 

Teerseife 674; fliissige 458, 
475; REBRAS 674. 

Teertinktur 475; nach VEIEL 
478. 

- zusammengesetzte nach 
EICHHOFF 475. 

Teer-Vasogen 410. 
Teer-Zinkleim 430. 
Tegmin 449. 
Teilbad, warmes und heWes 

640. 
Teleangiektasien, Gliihhitze

atzung 687. 
Temperaturabfall nach Sali

cylsauregaben 95. 
Temperaturanstieg nach Te

trahydro-,B-Naphthylamin 
107. 

TemperatureinfluB auf die 
aktuelle Reaktion der Raut 
n. 

Temperatursteigerung nach 
Proteininjektion 615. 

Tere ben 527. 
Terebenum 527. 
Terebinthina 525. 
- gallica (communis) 525. 
- laricina (veneta) 526. 
Terpene 146, 523. 
- Rautantiseptica 676, 680. 
Terpentin 525; franzosischer 

525; venetianischer 526. 
- Desensibilisierung durch, 

von der gesunden Raut
stelle aus 606. 

Terpentinbehandlung204,710. 
- intravenose 527. 
Terpentindermatitis 698. 
Terpentinol 526. 
- Anw(mdung zur unspezi-

fischen Therapie 625. 
- gereinigtes 526. 
- Raarwachstum und 235. 
Terpentinolpraparate 527. 
Terpestralseife 457. 
Terpestrol 625. 
Terpichin 527, 625. 
- Anwendung bei Pruritus 

hiemalis 606. 



Terra silicea als Puder 18, 632. 
Terra silicea purificata 351. 
Terrainthera pie 17. 
Tertiarsyphilitische, Jodver-

traglichkeit 182. 
Testijodyl 320. 
Tetra brom brenzka techin-

Wismut 346. 
Tetrachlorkohlenstoff 413. 
Tetrahydronaphthylamin 122. 
Tetrahydro-p-N aphthylamin 

107, 219. 
Tetrajodpyrrol 318. 
Thalamus, Juckempfindung 

und 205, 206. 
Thalamusaffektionen, An

algetic a bei einseitigen 
205. 

Thalassotherapie 714. 
Thallium 239, 385; Thalli

Verbindungen 239; 
Thallo-Verbindungen 
239. 

- aceticum 385. 
- - oxydulatum 245. 
- Angriffspunkt dcs 243. 
- Anwendung in Salbenform 

246. 
- EntgiftungdurchNatrium-

thiosulfat 247. 
- Experimentelles 241. 
- Giftmord durch 247. 
- Nebenwirkungen 246. 
- pharmakologische Wir-

kung 240. 
- Rontgenstrahlen und, bei 

Hautcarcinom 242. 
- schweiBhemmende Wir

kung 222. 
- Thymusextrakt und, zur 

Epilation 243. 
- Vorkommen 239. 
Thalliumacetat 240, 245, 385. 
- Anwendung bei Alopecia 

areata 246. 
- Haarausfall durch auBer

licheApplikationvon 240. 
Thalliumalopecie 236, 240. 
Thallium -Depila torium Kahl

baum 385. 
Thalliumepila tion : 
- Anwendung zur Behand

lung von Pilzerkran
kungen der behaarten 
Kopfhaut 244, 245. 

- BeeinfluBung der, durch 
Hormone bei Ratten 243. 

- Histologie 247. 
- Kombination mit Tricho-

phytineinspritzungen 
246. 

- Regeneration der Haare 
nach 245. 

- Rontgenepilation und, 
kombiniertes Verfahren 
246. 

Sachverzeichnis. 

Thalliumkataphorese 246. 
Thalliumnitrat 242. 
Thalliumsalben bei Hyper-

idrosis 240. 
Thalliumsulfat-Iontophorese 

243. 
Thalliumvergiftung: 
- experimentelle 240. 
- gewerbliche 240, 247. 
- HERTOGHESches Symptom 

bei 231. 
- Rattengift, thallium

haltiges 247. 
Thallosalze, pharmako- und 

toxikologisches Verhalten 
240. 

Thebain, lokalanasthetische 
Wirkung 210. 

Theophyllin 205. 
- Anwendung 128. 
- Permeabilitat der Gewebe 

und 56. 
- Pituitrin und 52. 
Theophyllinversuch, Quaddel

resorptionszeit im 56. 
Theophyllinwirkung, resorp

tionsbeschleunigende nach 
Elimination der mesen
cephalen Zentren 57. 

Therapie, allgemeine der Haut 
578. 

Thermokauter 686. 
Thermophore 654. 
Thermoreceptoren 208. 
Thiazinfarbstoffe 492. 
Thigenol 165, 485. 
- juckstillendes Mittel 210. 
Thigenol-Kollodium 485. 
Thigenol-Kopfwasser 485. 
Thigenol-Zinkwismutsalbe 

NEISSER 485. 
Thioalkohole 156. 
Thioderma 329. 
Thioform 347. 
Thiol 165, 486. 
- flussiges 486. 
Thiol-Cold-Cream 486. 
Thiolgruppe des Cysteins 89. 
Thiolgruppen 159. 
Thiolpinselung 486. 
Thiol-Pracipitatsalbe SCHAF-

FER 486. 
Thiol-Streupulver 486. 
Thiolan 325. 
Thiole 156. 
Thiolum liquidum 486. 
- sic cum 486. 
Thiophendijodid 317. 
Thiophenum bijodatum 317. 
Thiophysem 464. 
Thiopinol-Schwefelbad 648, 

649. 
Thiosapole 455. 
Thioschwefelsaure 156, 328. 
Thiosinamin 463. 
Thio§inamin-Guttaplast 464. 

79J 

Thiosinamin-Salbenseife 456; 
(UNNA) 464. 

Thiosinaminum 463. 
Thiosulfa t 157. 
Thorium X 364, 716; De

pigmentierung nach 716. 
Thorium-X-Degea-Alkohol 

365. 
Thorium-X-Degeasalbe 365. 
Thymoglandol 554. 
Thymol 499. 
- Mentholgewinnung durch 

Reduktion des 209. 
Thymolcampher 499, 522. 
Thymolum 499. 
- jodatum 315. 
Thymophorin 554. 
Thymulsion 500. 
Thymus siccatus 554. 
Thymusdruse, getrocknete 

554. 
Thymusdriisenpraparate, An

wendung bei Psoriasis 135, 
554. 

Thymusextrakt, Thallium 
und, zur Epilation 243. 

Thyraden 553. 
Thyreodin 553. 
Thyreoglandol 553. 
Thyreoglobulin 178, 552. 
Thyreoid-Dispert 553. 
Thyreoideapraparate zur Be-

handlung des Haaraus
falles 235; s. Schilddriisen
praparate. 

Thyreoidea verfiitterung, 
Haarwachstum und 229, 
230. 

Thyreoidcktomic, Haarver-
anderungen nach 229. 

Thyreoidin-Sicco 553. 
Thyreodinum siccum 553. 
Thyreonal 553. 
Thyreophorin 553. 
Thyreo-Testogan 504. 
Thyreo-Thelygan 554. 
Thyrojodin 178, 552. 
Thyroxin 179, 552. 
- diuretische Wirkung 50. 
Thyroxintabletten 552. 
Tiefenantiseptica 680. 
Tiefenthermometrie 714. 
Tierkohle 349. 
- Adsorption der antigenen 

Stoffe durch 604. 
I - Anwendung bei Arsen-
r vergiftung 196. 
Tilia 222. 
Tinctura Arnicae 523. 
- Belladonnae, Maximal-

dosis 122. 
- Benzoe 508. 
- Cantharidum 502. 
- Capsici 502. 
- Catechu 519. 
- Chinae 538. 
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Tinctura: 
Gallarum 515. 
Jaborandi zur Beeinflus

sung des Haarwachs
tums 237. 

Jodi 178, 306; Wirkung 
306; Anwendung 
307. 

- - decolorata 307. 
- Lithanthracis Mielck 475. 
- Myrrhae 532. 
- - composita 532. 
- Ratanhiae 171, 518. 
- - Anwendung zur Mund-

pflege 171. 
- Rusci: 
- - composita 475; ElCH-

HOFF 475. 
- - Hebrae 475. 
- - Viennensis 475. 
- Tumenoli NEISSER 485. 
Tinea barbae 706. 
Tintenbad 517. 
Tiodin 464. 
TodesschweiB 222. 
Toiletteseifen 451. 
Tolamin 487. 
Tollkirsche 122. 
Toluen 148. 
Toluol 145, 146, 147, 487. 
Toluolum 487. 
Toluylendiamin 252. 
Tolysin 35. 
Ton, weiBer 403. 
Tonacet 400. 
Tonerde, essigsaure: 
- - antiphlogistische Wir

kung 13. 
--:- - Anwendung 677; zu 

Umschlagen 12, 13, 
61. 

- - entziindungshemmen-
des Mittel 17. 

- - pH-Wert 13. 
- - Pharmakologie 61. 
- - Pufferungsvermogen 

15. 
- - Pufferwirkung 7. 
Tonerde, essigweinsaure 677. 
- schwefelsaure 404. 
Tonerdehydrat 401. 
Tonerdelosung, essigsaure 398. 
- essigweinsaure 399. 
Tonerdepra para te 717. 
Totalaciditat 4. 
Toxikodermien 581. 
Tractus spinothalamicus 205, 

220. 
Tragacantha 471. 
Traganth 80, 471. 
Traganthgummi 471. 
Traganthsalben 83. 
Traganthschleim 472. 
Transannon 481. 
- Ovo- 551. 

Sach verzeichnis. 

Transmineralisation und Haut 
696. 

Transparentseifen 451. 
Transplantation, Epidermis-

flachschnitte zur 684. 
Traubenkuren bei Gicht 592. 
Traubenzucker 464. 
Traubenzuckerinjektionen bei 

Varizen 200. 
Traumaplast 668. 
Traumaticin 635, 636. 
Traumaticin-Chrysarobin 537. 
Traumaticinum 413. 
Tribromphenol 495. 
Tribromphenolwismut 346. 
Tricalcol 363. 
Trichloraldehydhydrat 420. 
Trichloressigsaure 172, 174, 

423. . 
- Anwendung zur Behand

.. lung der Clavi 93. 
- Atzmittel 690. 
- Einwirkung auf die Haut 

92. 
- Hautantisepticum 676. 
- Pharmakologie 172. 
Trichlormethan 412. 
Trichlorphenol 495. 
Trichohyalin 227. 
Trichomycosis palmellina 214. 
Trichon (BRUCK) 563, 612. 
Trichophytie 236. 
- Behandlung 699. 
- - Aolaninjektionen 621. 
- - Hydroxylaminum 

hydrochloricum 330. 
- - t1-Naphthol 142. 
- - Resorcin 101. 
- - Salicylspiritus 512. 
- - Solveol 498. 
- - Teer 153. 
- - Terpentinol-Injek-

tionen 626. 
- - Urotropin 104. 
- - Vaccinebehandlung, 

intracutane 136. 
- Schwefelwirkung bei 161. 
- Thalliumepilation bei 245. 
- tiefe: 
- - Antikorperzunahme im 

Serum bei 612. 
- -- Behandlung 612. 
- - - Lactin-Injektionen, 

intracutane 621. 
- - - Terpentinol-Injek

tionen 527. 
- - - Trypaflavinsalbe 

492. 
- - Intradermoreaktion bei 

612. . 
Trichophytin (SCHOLTZ) 563, 

612, 706. 
Trichophytineinspritzungen, 

kombiniert mit Thallium
epilation 246. 

Trichophyton holosericum 559. 
Trichosykon 564, 612. 
Tricho-Yatren 564, 612. 
Triglyceride 66. 
Trijodmethan 3lO. 
Trikotplast 670; nach ARNING 

463. 
Trikresol 497. 
Trilysin 446. 
- Haarwuchsmittel 232, 233, 

235, 236. 
Trimethylamin 74. 
Trinitrokresol 145. 
Trinitrophenol 145, 496. 
Trinitrotoluol 145. 
Trinkkuren mit Badener 

Schwefelwasser 697. 
Triolein 66. 
Trioxyacetophenon 508. 
Trioxybenzol 144. 
Trioxymethylen 418 . 
Tripalmitin 66. 
Triphal191, 192,396,629,630. 
- Anwendung bei Lupus ery-

thematodes 192. 
- Nebenwirkungen 630. 
Triphalbehandlung 712. 
Triphaldermatitis 712. 
Triphenylstibinsulfid 328, 343. 
Tristearin 66. 
Trockenpinselung 142, 370, 

633, 634; Vehikel fiir 
Medikamente 634. 

Trocken-Tuberkulin 557. 
Tropasaure 120. 
Tropin 120, 121. 
Trypaflavin 150, 491, 679. 
- Anwendung in der Derma-

tolqgie 185. 
- Hautdesinfiziens 185. 
Trypafla vinflecken : 
- Entfernung 491. 
TrypaflavinlOsung zur intra-

venosen Einspritzung 491. 
Trypaflavin-Silbernitrat 492. 
Trypaflavinstreupuder 491. 
Trypaflavintabletten 491. 
Trypanosomiasis, Trypafla vin-

behandlung 185. 
Tryptophan, Haarwachstum 

und 230. 
TSCHERMAKscher V agusdruck-

versuch 133. 
Tubenfiillmaschinen 569, 570. 
Tubenquetscher 570, 571. 
TubenschlieBapparate570,571. 
TubenschlieBmaschine, auto-

matische fiir Kraftbetrieb 
571. 

Tubenzange 570, 571. 
Tuber cinereum 218, 219. 
Tuberculinum Koch 556. 
Tuberculosis verrucosa cutis, 

Pyrogallolbehandlung 144. 
Tuberkulide, Behandlung: 

Modenolinjektionen 381. 



Tuberkulin 204, 556, 610. 
- BERANEOK 559. 
- C. L. nach CALMETTE 559. 
- diagnostisches nach MORO 

558. 
- MUCH 559. 
- PmQUET 559. 
- ROSENBACH 559. 
- tJbergang in den SchweiB 

214. 
.Tuberkulinbehandlung 699, 

708. 
Tuberkulinpflaster 611. 
Tuberkulinpraparate der Bah

ringwerke, Marburg a.Lahn 
557; "Hochat" der I.-G. 
Farbenindustrie A.-G., 
Leverkusen a.· Rh. '007.; 
KocHSche 611. 

Tuberkulinsalbe, diagnostische 
nach MORO 558. 

Tuberkulin-Saprocreme 
(BAMBERGER) 611. 

Tuberkulomucin "WELEMINS
KY" 560, 611. 

TuberkulQse Drusen, Jod
speicherung 180. 

Tuberkulosebehandlung, per
outane 558. 

Tuberkulose-Hautimpfstoff 
nach PONNDORF 560. 

Tumenol 146, 165, 485, 657. 
- rohes 485. 
- venale 485. 
Tumenol-Ammonium 485. 
·Tumenolbad KLINGMULLER, 

486. 
Tumenol-Bromocoll-Pinselung 

(SCHAFFER) 486. 
Tumenolol 485. 
Tumenolpaste, NEIssERSche 

485. 
Tumenolpuder 633. 
Tumenolsulfon 485. 
Tumenol-Tinktur, N ElSSER-

sche 485. 
Tumenol-Trockenpinselung 

486. 
Tumorgewebe,Jodspeicherung 

180. 
Tusche, ohinesische. Haar-

farbemittel 249. 
Tylositas: 
- Behandlung: 
- - Kalium carbonicum 355. 
- - Rheumasan 515. 
Typhus, Haarausfall bei 236. 
Typhusvaccine, . Anwendung: 

Arthritis gonorrhoica 614; 
. Gonorrhoe 614. 

Tyramin 107. 
Tyrosin 87, 123, 179, 228. 
- Haarwachstum und 230. 
- p-Oxyphenylather des 179. 
Tyroxin 127. . 

Sachverzeichnis. 

tlberempfindlichkeit 698; 
gegen Chinin 539; gegen 
"Korper von Chinon· 
struktur" 253; gegen 
N ahrungsmittel 603; 
gegen Wasser 639; s. 
Menthol. 

- ohemische 603. 
- mechanische 604. 
- Unterempfindliohkeit und 

698. 
'Oberempfindlichkeitsderma. 

tosen, Natriumthiosulfat· 
behandlung 596. 

'Oberempfindlichkeitserkran. 
kungen der Raut uud auto· 
nomes Nervensystem 114. 

'Oberempfindlichkeitszu. 
staude, Jucken bei 211. 

Oberfettete Seifen 451. 
Obermangansaures Kalibad 

651. 
tJberpflanzungen nach 

TmERSCH, Aufpfropfung 
(BRAUN), Epithelbrei-Aus. 
saat (PELS-LEUSDEN) 685. 

Uloerationen, torpide, Behand
lung: Insulinbehandlung, 
lokale 64, 65. 

Ulcus cruris: 
- Behandlung 677, 681. 
- - Alkalibehandlung23. 
- - AristoJsalbe 315. 
- - Jodex 307. 
- - Kresamin 498. 
- - Milohinjektionen 621. 
- - Pregllosung 676. 
- - Protargolpaste 394. 
- - Ratanhiaextract.Thy. 

mol-Vaselin (Ol'I'EN. 
HElM) 518. 

- - Terpentinol.lnjektio. 
nen 527; Terpentinol 
(-Salbe) 527. 

- - Trypaflavin 185. 
- Blutzuckerkurve bei 62. 
Ulcus molle: 
- Bahandlung: 
- - Acidum salicylicum 

688. 
- - Andriol-Uran 716. 
- - Aolan 699. 
-'- - Brechweinsteinsalbe 

173. 
- - Europhen 315. 
- - GonorrhOevaccine 614. 
- - Karbolsilourea.tzung 

690. 
- - Nosophen 317. 
- - Proteinkorpertherapie 

699. 
- - Vaccinebehandlung 

709. . 
Ulcus molle-Vaccin DMELCOS 

(NICOLLE) 612. 
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Ultrarote Strahlen, Perspira. 
tio insensibilis und 216. 

Ultraviolettlichtbestrahlung: 
- Perspiratio insensibiJis und 

216. 
- Wasserstoffionenkonzen· 

tration im Hautgewebs
saIt nach 11. 

Ultraviolettlicht-Bestrahlung 
von Cholesterin, antirachi· 
tische Wirkung 72. 

Ultra-Zeozon 549. 
Umschla.ge: 
- "Antivirus"· 610. 
- feuchte, hei Dermatosen 

61. 
- heiBe 641. 
- kalte 642. 
- PRlESsNlTzsche 17. 
- saure: 
- - Anwendung hei Ent· 

ziindung 17. 
- - isoion in bezug auf 

Wasserstoffionen 13. 
- Wasserumschllige s. d. 
Undecylensa.urevallinylamid 

189. 
Unden 552. 
Unguentum: 
- acidi borioi 348. 
- acidi salicylici cum Kreo· 

soto UNNA 513. 
- Aeruginis 387. 
- anteczematicum UNNA 

384. 
- antipsoriacumDREuw 476; 

SCHAFFER 476. 
- Argenti oolloidalis 389; 

CREDE 389. 
- Argenti nitrici compositum 

392. 
- Balsami peruviani 529. 
- basilicum 444. 
- Bismuti 345; NEISSER 345. 
- borioum 658. 
- boroglycerinatum 348. 
- Boroglycerini 416. 
- Calcii bisulfurosi UNNA 

363. 
- oamphoratum 521. 
- - vaselinatum 521. 
- dantharidum (cantharida. 

tum) 502. 
- carbolisatum 493. 
- - fortius 493. 
- Caseini 82, 635. 
- Caseini UNNA 428; Ent. 

misohung durch Zusatz 
saurer Medikamente 81. 

- Caseini cadinatum UNNA 
428. 

- Caseini mit Liantral (UN. 
NA) 428. 

- oeratum via frigida para. 
tum 444. 

- oereum 444, 658. 
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Unguentum: 
- Cerussae 384; camphora

tum 384. 
- Cetacei 445. 
- Chrysarobini compositum 

UNNA 536. 
- cinereum: 
- - Anwendung 177; bei 

Anthrax 682. 
- - Quecksilberausschei

dung nach Einrei
bungen von 177. 

- compositum Resorcini 
UNNA 503. 

- contra decubitum 383, 385, 
532; Autenriethi 385 ; 
FRERICHs .522. 

- contra lichen UNNA 377. 
- contra pediculos 375. 
- contra scabiem 324; Hebra 

324. 
- Desitini 655. 
- diachylon 199; (HERBA) 

459, 657, 671. 
- - carbolisatum LASSAR 

459. 
- - cum Acido salicylico 

513. 
- durum 658. 
- emolliens 444, 658. 
- Emplastri Lithargyri cum 

Acido salicylico SIE
BERT 513. 

- "Eutirsol" 483, 718. 
- exsiccans 368. 
- Formaldehydi 418; re£ri-

gerans (UNNA) 418. 
- fuscum LASSAR 475. 
- Glycerini 416, 468. 
- Gynocardiae 441. 
- Hamamelidis 519. 
- Hamburgense 438. 
- Hydrargyri: 
- - album 380. 
- - bichlorati UNNA 377. 
- - cinereum 375. 
- - - Adipe Lanae para-

tum 375. 
- - - concentratum 375. 
- - - cum Resorbino pa-

ratum 375. 
-- colloidalis (WERLER) 

375. 
- - dilutum 375. 
- - oxydati £lavi pultifor-

mis 379. 
- - oxydati pultiformis 

SCHANZ 379. 
- - rubri camphoratum 

379. 
- - rubrum 379 .. 
- Hyrgoli 375. 
- Ichthargani UNNA 393. 
- Ichthyoli 483. 
- - compositum UNNA 483. 
- - refrigerans 483. 

Sachverzeichnis. 

Unguentum: 
- Ichtoxyli 483. 
- Jodi 307. 
- Jodo£ormii 311. 
- Kalii jodati 308. 
- Lanovaselini 411. 
- leniens' 82, 444, 656, 658. 
- - Grundlage fiir Kiihl-

pasten 84. 
- - Kiihlsalbe 79. 
- - Kiihlwirkung 82. 
- manuarium LASSAR 503. 
:- molle 82, 447, 657, 658. 
- Myrrhae 532. 
- neapolitanum 375. 
:- Neoichthargani 393. 
- neutrale 82. 
- ophthalmicum 379. 
- oxygenatum 169. 
- Para££ini 411, 657. 
- Peruvianum 529. 
- petrolatum 325. 
- phenolatum 493. 
- Picis LAssAR 476. 
- Plumbi 383. 
- - camphoratum 522. 
- - oxydati 459. 
- - tannici 385. 
- pomadinum .656, 658; 

HERBA 529; (UNNA) 
438. . 

- - compositum (UNNA) 
. 438, 504. 

- - Plumbi (UNNA) 438. 
- - sul£utatum (UNNA) 438. 
- psoriaticum DREUW 536. 
-'- Pyrogalloli compositum 

UNNA 507. 
- refrigerans 79, 444, 656, 

658; UNNA 435, 447. 
- - cum Aqua calcis 447. 
- - Ichthyoli 447. 
- - Plumbi subacetici 

(UNNA) 447. 
- - pomadinum (UNNA) 

447. 
~ - Zinci (UNNA) 447. 
- rubrum sulfuratum LAf:l, 

SAR 380. 
- Saloxyli 483. 
- simplex 444, 658; UNNA 

. 435. 
- solubile nach STEPHAN 472. 
- . Spermaceti 658. 
- sulfuratum 323. 
- - compositum 323, 324; 

SClIAFFER 513; Pom
made n'HELMERICH 
323. 

- - mite 325. 
- sul£uris alcalinum 324. 
- sulfuris cum Vaselino 324. 
- tanno-sulfuratum ROSEN-

THAL 516. 
- Tartari stibiati 173, 342. 

I Unguentum: . 
- Vaselini plumbici 657; 

molle NEISSER 459. 
- Vaselini plumbici spiss. 

NEISSER 459. 
- viride contra lupum UNNA 

342. 
- Wilkinsonii 163, 324, 476; 

Wirkungsmechanismus 
164. 

- Wilkinsonii c. Anthrasol. 
paratum SACK 476. 

- Wilsonii 435, 658. 
- Zinci 371, 657, 658. 
- - benzoatum 371; 657. 
Universalindikatoren 9. 
UNNAsche Atzpasta 93. 
Unterernahrungspsychosen 

von Pellagratypus 697. 
Unterhautzellgewebe,Fett des~ 

Bestandteile 66. 
Unterschenkelgeschwiire: 
- Behandlung: 
- - Insulinbehandlung, 10-

kale 64, 65. 
- - Philoninsalbe 388. 
- - Protargolsalbe 394. 
- -·Tannoform 517. 
- - Terpentiniil-Injektio-

nen 626. 
Unverseifbares der Fette 67. 
Urandil 666, 716. 
- Wirkung und Anwendung 

577. 
Uransalben 666, 716. 
Uratablagerung bei Gicht 113. 
Ureabromin 306. 
Urethane 539. 
Urethraldriisen 222. 
Urotropin 420. 
- Anwendung in der Der-

matologie 104. 
Urotropin-Neu 420. 
Ursol, Pelzfarbemittel 251. 
Ursolekzem 603. 
Urticaria 113. 
- Alkalireserve bei 22. 
- . allergenfreie Luft und 603. 
- allgemeine, durch subcu-

tane Injektion von Hist~ 
amin 106. 

- Behandlung 604 . 
- - Aderla13 22. 
- - Adrenalin 124. 
- - Alkalitherapie 22. 
- - Ammonium carboni-

cum 330. 
- - Amylnitritapplikation. 

lokale 198. 
- - Atophan 35, 543, 596. 
- - Atropinum sulfuricum 

122, 547. 
- - Brominjektionen, in' . 

traveniise 206. 
- - Carbolborsaurepuder 

495. 



Urticaria: 
- Behandlung: 
- - Chinin 539. 
~ - Eichenrinde.Bader 51S. 
- - Ephetonin 126. 
- - Ergotamin 12S. 
- - Garasine 534. 
- - Glykokoll 22. 
- - Ichthyol 4Sl. 
- - Kalktherapie 31,33,34. 
- - KochsalzlOsung,physio-

logische 357. 
- - Kreosotpillen 499. 
-,- - Lobelininjektion, sub-

cutane 22. 
- - Magnobrol 22. 
- - Menthol 520. 
- - Natriumbicarbonat696. 
- - Natriumthiosulfat 596. 
- - Normalserum 619. 
- .- Pepton 130. 
.,.- - Pilocarpin-Injektionen 

54S. 
- - Pituitrin 60. 
- _ Protasin-Injektionen 

621. 
- - RINGERScheLiisung 35S. 

Salicylpraparate 99. 
Salzsa uregaben, iI:lterne 

21. 
Solluxlam penbestrah

lung 605. 
Sulfur praecipitatum 

(intern) 323. 
Suprarenin 505. 

- - Tanninbader 517. 
- -Terpentinol-Injektio-

nen 625. 
- - Vwaepunctio mit In

fusion von Kochsalz 
204. 

- Blutzuckerkurve bei 62. 
- calorica, Atropinbehand-

lung 122. 
- Cholesterinwerte bei 72. 
- chronica, Behandlung: 

Normalserum 619; Se
rumbehandlung 699; 
Trypafla vinbehandlung 
lS5, 49L 

- Dermographismus bei 109. 
- Desensibilisierung gegen 

60S. 
- factitia 105, 106, lOS. 
- Harnsaureserumspiegel bei 

596. 
- Kalte- 606; Uberempfind

lichkcitgegen Menthol 
bei 209. 

- Nervensystem, ·autonomes, 
, und 114. 

-pharmakodynamische 
Reizpro be Ill. 

- Pituitrinwirkung bei 197. 
- Warme- 698. 
Uscabin, Anwendung 577. 

Sachverzeichnis. 

Vaccine 556. 
- intracutane Applikations-

art 136. 
Vaccinehehandlung 609, 699. 
- Acne varioliformis 613. 
- Acne vulgariS 613. 
- Staphyloctermien 609. 
- Trichophytie 612. 
- Ulcus molle 612. 
Vaccineurin 623. 
Vaccins 608. 
- autogene 608, 609. 
- Mischvaccine 609. 
- prophylaktischer Wert 

609. 
- Stockvaccine, polyvalente 

609. 
Vagotonie 16, 114, 116, 124. 
Vagotoniker 115. 
Vagusdruckversuch, TSCHER-

MAKscher 133 . 
Vagusherz 115. 
Vaguskern, Kochsalzzentrum 

38. 
VagusschweiB, Sympathicus

schweiB und 222". 
Val Sinestra, Mineralwasser 

600. 
Vallathen, Wirkung und An-

wendung 577. 
Vallin 228. 
Valon 448. 
Varico-Calorose 465. 
Varicophtin 357. 
Varicosanbinden 430, 463, 637. 
Varicosansalbe 486. 
Varikoser Symptomenkom-

plex, Hautveranderungen 
beim 167. 

Varimed 357. 
Vaselin 409, 656. 
- gelbes 409, 656; weiBes 

409,656. 
- Haarwuchs und 235. 
- Salbengrundlage 79. 
- Wasseraufnahmefahigkeit 

bei Zusatz von Meta
cholesterin 81. 

Vaselinol 656. 
- gelbes 410; weiBes 410. 
Vaselinum album 409; Was-

serabgabe, insensible 
nach Salbenbedeckung 
mit 77. 

- - americanum 658. 
- benzoico-salicylatum LAS-

SAR 513. 
- boricum 348. 
- flavum 96, 409; america-

num 97, 658. 
- oxygerratum 410. 
Vasenol41O, 659. 
Vasenol-Kinderpuder 633; 

Wund- und Kinderpuder 
659. 
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Vasenoloformpuder 410, 633, 
659. 

Vasenolum liquidum 410,659. 
- spissnm 659. 
Vasoconstrictoren und Vaso-

dilatatoren 197. 
Vasoconstrictorische Reaktion 

109. 
Vasodilatationsprobe 110. 
Vasogene 410, 657, 659, 716. 
Vasogenum liquidum 657, 659. 
- spissum 657, 659. 
Vasol, Salbengrundlage 659. 
Vasolimente 410. 
- Rerstellung 566. 
Veilchenwurzel s. Radix Iridis. 
Veilchenwurzelpulver 469. 
Velopurin (Velopural) 457. 
Venen, varicose, Behandlung 

200. 
Veratridin 545. 
Veratrin 189, 190, 219, 545. 
- amorphes 545. 
- krystallisiertes 545. 
- Netvenreizgift 190. 
Veratrinacetat 189. 
Veratrumsaure 545. 
Veratzungen durch Kresol 

149. 
Verbande: 
- Dunstverband 17. 
- feuchte 204. 
- Spiritus- nach SALZWEDEL 

17. 
Verbrennungen: 
- Behandlung: 
- - Adrenalin 124. 
- - Aristolsalbe 315. 
- - Kalkwasser mit Leinol 

35 .. 
- - Tannin 171. 
Verbriihungen, wiederholte 

von Mensch- und Tierhaut 
605. 

Verdunstungskalte 20. 
Vereisung 682. 
Verhornung: 
- SalicylsaurewirKung 95. 
Verhornungsmittel 143. 
VerhornungsprozeB 141, 143, 

162, 181. 
Vernisium ichthyolatum 484. 
- Ichthyoli carbolisatum484. 
Vernix caseosa 69. 
- - Zusammensetzung 70. 
Verrucae juveniles, Behand-

lung: Sublimat 176. 
Verseifungszahl der Fette 67. 
Vesicantia 189. 
Vierzellenbader 650. 
Vigantol 44. 
- Anwendung bei kachekti

schen und tuberkulOsen 
Erkrankungen der Rant 
44. 



796 

Vigantol: 
- Cholesterinstoffwechsel 

und 44. 
- Ekzemheilung durch 44. 
Vinum camphoratum 521. 
Vioform 318. 
Vioformsalbe318. 
Virilismus 231. 
- suprarenalis 230. 
Vitamin: 
- fettltisliches 44. 
- Kalkablagerung durch 31. 
Vitamin A, antixerophthalmi

.sches, wachstumsfordern
des 44. 

Vitamin C 599. 
Vitamin D 77. 
- antirachitisches 44. 
- phosphatamische Kurve 

und 32. 
- Phosphorstoffwechsel und 

45. 
Vitamine 43, 598, 697. 
Vitellinsilber 394. 
Vitiligo: 
- pilomotorische Erreg bar

keit bei 114. 
- Ultraviolettlichtbestrah· 

lung 607. 
VLEMINGKXSche Losung 327. 
Vogelknoterich, Kieselsaure-

gehalt 42. . 
Vollbader: 
- allgemeine heiBe 641; kurze 

heiBe 641. 
- elektrische 645. 
Vorniere 53. 
Vulnoplast 463, 668. 
Vuzin bihydrochloricum 542. 
Vuzinbihydrochlorid 542. 
Vuzin· Tiefeninfiltration 680. 

Wacholderteer 474. 
WachB 81, 434, 442, 656. 
- gebleichtes 443. 
- gelbes 442. 
- weiBes 443. 
Waohsgelatine 444. 
Wachspaste 444. 
Wachspastengrundlage 661. 
W achssa~be 444. 
Wachssalben 444. 
Wachstumsgeschwindigkeit 

der Haare 224; Unter
schiede zwischen Winter 
und Sommer 224. 

WalnuBblatter 519. 
WalnuBschalen, griine 144. 
Walrat 445, 656. 
- Salbengrundlage 78. 
Walratoerat, rotes 445. 
Walratol 67. . 
Walratsalbe 445, 658. 
Wannenbader, ortliche und 

allgemeine 643. 

Sachverzeiohnis. 

Warme: 
- Erreger der SchweiBsekre

tion 220. 
- trockene, und Hitze in der 

Hauttherapie 654. 
Warmeallergie 605. 
Warmenervenendigungen, Er

regung der 208. 
Warmeparasthesien s. Hitz

gefiih!. 
Warmeregulation, Atropin 

und 122. 
Warmeurticaria 698. 
Warmezentrum 218, 219. 
Warzen: 
- Beh~ndlung 690. 
- - Atzmittel 174. 
- - Chromsaure 405. 
- - Essigsaure 422. 
- - Henna 250. 
- - Milchsaure 424, 425. 
- - Resorcinseifenspiritus 

102. . 
- - Salpetersaure, rauchen

de 330. 
- - Trichloressigsaure 423, 

424. 
Warzenkollodium 466. 
Waschungen in der Haut-

therapie 643. 
Wasser: 
- Ampullen- 298. 
- destilliertes 297; zweimal 

destilliertes keimfreies 
Wasser 298. 

- destiIIiertes, Quellwirkung 
auf Hornalbumosen 92. 

- FluB- und Regenwasser 
297. 

- harles 297; weiohes 297. 
- therapeutischeAnwendung 

297, 638; als Reinigungs
mittel 638 ; Vorbereitung 
fUr Reinigung oder Bad 
639; Wasser als Tempe
raturtrager, heiBes und 
kaltes Wasser 640, 641, 
642, 643, 644; medika
mentose Bader 644. 

Wasserabdunstung, dauernde 
durch die Epidermis neben 
der kontinuierlichen 
Sohweillabsonderung 59. 

Wasserabgabe durch die Haut 
216; insensible der Haut 
77. 

Wasseraufnahme von der Haut 
des Menschen 138; durch 
die Froschhaut 137. 

Wasseraufnahmefahigkeit des 
Fettes 79, 81. 

Wasseraussoheidung, extra
renale 58; pharmakolo
gische Substanzen und 58. 

Wasseraussoheidungsorgan, 
Haut als 49. 

Wasserbett, HEBRAsches 713, 
714; permanentes 639,640. 

Wasserbindungsvermogen von 
Salbengrundlagen alsEmul
gationsvorgang 81. 

Wasserbindungsvermogen der 
Seifen 85. . 

Wasserdepot, Raut als 49. 
Wasseremulgierung in Fett 75. 
Wassergehalt des Fettgewebes 

67; der Raut 45; der Grei
senhaut 48. 

Wasserhaushalt: 
- Diurese und Diuretica 53 • 
.--: Haut und 53. 
- Rypophysenhinterlappen 

und 51. 
- Leber und 53. 
Wasserhaushalt der Raut, Ge

websfaktor 56; Zentral· 
nervensystem und 57. 

WASSERMANNsche Reaktion: 
negativ im Sohweille von 
Luetikern 214. 

Wasser- Ol-Emulsion 75, 80. 
Wasserstoffexponent 5. 
Wasserstoffhyperionie 188. 
Wasserstoffionen 4. 
Wasserstoffionengefalle, phy. 

siologisches der Raut 10, 
11. 

Wasserstoffionenkonzentra· 
tion: 

- Bedeutung fUr das Leben 
der Mikroorganismen 12. 

- Blut bei verschiedenen 
Krankheiten 6, 7; bei 
Dermatosen 24. 

- Definition 3, 4. 
- Dermographismus und 

108. " 
- Furunkeleiter "14. 
- gesteigerte der Insulin· 

Wsung, granulations. 
fordernde Wirkung 65. 

- Harn bei Rautkranken 25. 
- Retecytolyse und 92. 
- Salicylsauregaben und 95. 
- Sohmerzempfindung und, 

Beziehung zwischen 15. 
Wasserstoffperoxydlosung 

298. 
Wasserstoffsulfid 327. 
Wasserstoffsuperoxyd 167. 
- Anwendung 677. 
- Raarbleiohmittel 249. 
- Kopfhautgangran nach 

Entfarbung der Haare 
mit 249. 

- Wirkung 168. 
Wasserstoffsuperoxydbad 651. 
Wasserstoffsuperoxydhaltige 

Salben 169. 
Wasserstoffsuperoxydlosung 

298. 
- Atzmittel 689. 



Wasserstoffwechsel 45. 
- Schilddriisenhormon und 

50. 
Wasserstoffzahl in der 

SchweiBfliissigkeit 215. 
Wasserumschlage, Ekzeme 

durch 605; Abheilung trotz 
Fortsetzung der U mschlage 
605. 

Wasserverdunstungseffekt 75. 
Wasservergiftung 51. 
Wasserwechsel, zentrale Regu. 

lation 52. 
Wasserwechsel in der Haut 49. 
Wasserzentrum 52, 204. 
Watteverband, heiDer 641. 
Weiche Salbe 447. 
Weingeist 413, 414. 
- verdiinnter 414. 
Weinsaure 425. 
Weinsteinsaure 425. 
WeiBer Ton 403. 
Weizenstarke 467, 632; als 

Puder 18. 
Wiener Atzpaste 93, 362. 
WILKINsoNsche Salbe 163, 

476, 673, 674; mit 
Anthrasol nach SACK 
476. 

- - Wirkungsmechanismus 
164. 

WILsoNsche Salbe 78, 371,435. 
Wimpern, Farbung 249. 
Windsor-Pearsoap 674. 
WintergreenOl 511. 
Wismut 343; Verbindungen 

343. 
- basisches dibrom-B-oxy-

naphtholsaures 346. 
- jodresoreinsulfonsaures 317 
- jodsalicylsaures 316. 
- Tetrabrombrenzkatechin-

346. 
Wismutbrandbinden, Bardella 

naeh v. BARDELEBEN 345. 
Wismutchlorid, basisches 344. 
Wismutdithiosalicylat, basi

sehes 347. 
Wismutgallat, basisches 345. 
Wismuthaltige Haarfarbe-

mittel 250. 
Wismutjodid, basisehes 344. 
Wismutnitrat, basisches 345. 
Wismutoxyehlorid 344. 
Wismutoxychloridsalbe naeh 

UNNA 344. 
Wismutoxyjodid 344. 
Wismutoxyjodidgallat 321. 
Wismutoxyjodidtannat 321. 
Wismutpaste (BECK) 345. 
Wismutphosphat, lOsliehes 

344. 
Wismutsalbe 345, naeh NElS

SER '345. 
Wismutsalicylat, basisches 

345. 

Sachverzeichnis. 

Wismutsubaeetat 344. 
Wismutsubnitrat 345. 
Wismutsubsalieylat 345. 
Wismutvergiftung 343. 
Witte-Pepton 130, 203. 
Wollfett 75, 80, 445, 656. 
- wasserfreies 446. 
- wasserhitltiges 446. 
Wollfettcreme 658. 
Wundbehandlung mit Pan-

kreas-Enzym-Praparaten 
66. 

Wunddesinfektionsmittel 679. 
Wundheilung 141. 
- Saurebasengleichgewieht 

und 23. 
Wundol, granulierendes 

(KNOLL) 410. 
Wundpuder, schmerzstillen

der 319. 
Wundstreupulver 633. 
Wunschelrutenblatter 519. 

Xanthom 72, 73, lI3, 694. 
- Behandlung: Insulin 63. 
- Cholesterinspiegel bei 596. 
- Hyperglykiimie bei 596. 
Xanthoma diabeticorum, Er

nahrung bei 585. 
Xanthoma tuberosum multi

plex, Insulinbehandlung 
550. 

Xanthomatose 694. 
- Cholesterinamie und 72. 
Xanthombildung, Blutehole-

sterin und 72. 
Xanthoproteinsaurereaktion 

89. 
Xanthosis lI3. 
Xerase 434. 
Xeroform 346. 
Xifalmileh 623. 
Xylen 148. 
Xylenole 147. 
Xylol 146, 147. 

Yatren (Tryen) 319, 544, 622. 
- Anwendung 6S0. 
Yatreneasein 622; unspezifi-

sehes Reizmittel 544. 
Yatrengaze 319, 544. 
Yatren-Wundpuder 544. 
Yohimbin 191, 199. 
Yxin-Kohle (Granulat) 350. 

ZEISSLsehe Sehwefelpaste 323_ 
Zelio: Rattengift, thalliumhal-

tiges 247. 
Zellfette 68, 69. 
- Zusammensetzung 70. 
Zellgewebsentzundung, Be-

handlung: Unguentum 
einereum 177. 
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Zellgifte IS9; reine 190; mit 
gleichzeitiger Capillar
wirkung 190; mit gleieh
zeitiger Nerveneinwir
kung und Capillarwir
kung 190. 

- Cantharidin 189. 
Zellstoff 465. 
Zentralnervensystem: 
- Talgdriisentatigkeit und 

75. 
- Wasserhaushalt der Haut 

und 57. 
Zeozonpaste 549. 
Zergallin 408. 
Zichorienwurzel, Thalliumge-

halt 239. 
Zineochinol 543. 
Zineum aeeticum 368. 
- ehloratum 36S; in baeillis 

368; s. Chlorzink. 
- dijodparaphenolsulfonieum 

317. 
- gallicum (subgallieum) 

369. 
- jodatum 369. 
- laetieum 369. 
- oxydatum 369, 632. 
- - erudum 369. 
- permanganicum 372, 408. 
- peroxydatum 300. 
- p-phenolsulfonieum 372. 
- phenylieum (phenolicum) 

372. 
- salieylicum 372. 
- serosum SCHLEICH 371. 
- sozojodolicum 317, 372. 
- stearinicum 372. 
- sulfocarbolieum 372. 
- sulfuricum 372. 
- tannieum 372. 
Zink 142, 368; Verbindungen 

368. 
- gerbsaures 372. 
- milchsaures 369. 
- 8-0xychinolin-6-sulfon-

saures 543. 
- p-phenolsulfonsaures 372. 
- salicylsaures 372. 
- schwefelsaures 372. 
- stearinsaures 372. 
- ubermangansaures 372. 
Zinkacetat 368. 
Zinkbenzoesalbe 371. 
Zinkblumen 369. 
Zinkcarbonat als Puder IS. 
Zinkchlorid 36S. 
Zinkchloridstift, Atzstift 688. 
Zink-Eueerin-Gelanthum 431. 
Zinkgallat, basisches 369. 
Zinkiehthyolleim 430. 
Zinkjodid 369. 
Zink-Kreidepastennaeh UNNA 

371. 
Zinklactat 369. 
Zinkleim 142, 371, 430, 637. 



798 

Zinkleim: 
- fester nach UNNa 430. 
- weicher nach UNNa 430. 
Zinkleimbinden 637. 
Zinkmattan 468, 663. 
Zinkmattan-Kiihlpaste 663. 
Zinkokoll 463. 
Zinkol 370. 
- LASsARsches 656. 
Zinkoplast 668. 
Zinkoxyd 170, 369; als Puder 

18. 
Zinkoxyd-Salbenstift 663. 
Zinkoxydtrockenpinselung 

635. 
Zinkparaphenolsulfon"t 372. 
Zinkpaste 370, 661. 
- hautfarbene (UNNA) 371. 
- LASsARsche 84. 
- UNNAsche 371; zusammen-

gesetzte 371. 
- Wasserabgabe, insensible 

nachAnwendungvon 77. 
- weiche (UNNA) 371. 
Zinkperhydrol 167, 300. 

Sachverzeichnis. 

Zinkpermanganat 372. 
Zinkphenolat 372. 
Zinksalbe 371. 
- WILsoNsche 78. 
Zinksalicylat 372. 
Zinksalicylsaurepaste 371. 
Zinksalicylstreupuiver 370. 
Zink-Schwefelmattan 468. 
Zinkstearat 372. 
Zinkstreupuiver 370. 
Zinksulfat 372. 
- Hautantisepticum 676. 
Zinksulfatbad, Indikation und 

Erfolge 647; Technisches 
647. 

Zinksuperoxyd 300, 37l. 
Zinktannat 372. 
Zink-Tricoplast 463. 
Zinkvitriol 372. 
ZinkweiB 369. 
Zinn 353; Verbindungen 353. 
Zinnkraut, Kieselsauregehalt 

42. 
Zinnkrauttee bei Pruritus se

nilis 595. 

Zinnober 380. 
Zucker, diagnostische und the

ra peutische Verwendung 
694. 

Zuckerbelastung, perorale, 
Hautzuckerkurven nach 
62. 

Zuckerfriihstiick 76. 
Zuckergehalt des Blutes bei 

Hautkrankheiten 694; der 
Haut 62. 

Z uckerinjektionen : 
- intramuskulare, schweiB

hemmende Wirkung 222. 
Zuckerkalk bei Phenolvergif-

tung 144. 
Zugpflaster, gelbes 459. 
Zweizellenbader 650. 
Zwergwuchs 50. 
Zwischenhirn 219. 
Zwischenhirnstich,Hyperchlor, 

amie nach 38. 
Zylindermesser zum Aus

stanzen der Haarhaut
zyl.inder 686. 

Zymin 433. 




